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Refer  ate. 

Allgemeine, Physikalische und Anorganische Chemle. 

Reue Form ekes Bades mit constanter Temperatur von 
W. W. J. Nico l  (PhiZ. Muguz. 95, 339-341). Das Bad wird mittelst 
eines von Wasser durchstromten Rohres geheizt , welches , ausserhalb 
des Bades zu einer Spirale gewunden, durch eine regulirte Flamme 

Hahn ftir Standflawhen mit destillirtem Wasser, Aspiratoren 
erwarmt wird. Vergl. die Zeichnung im Original. Gabriel. 

u. a. w. von J. S o b i e c z k y  (Zeitschr. anal. Chem. 22, pag. 231). 
Will. 

E k e  neue Form ekes Extraktionsapparates von J. W e s t -  
K n i g h t s  (The Analyst VIII, 65). Die angebliche Neuheit dieses 
aus einer mit Riickflusskuhler verbundenen Kochflasche bestehenden 
Apparates liegt darin, dass das zur Aufnahme der Substanz dienende 
Gefdss, eine unten mit feinem Baumwollenzeuge geschlossenen Rohre, 
mittelst Karkes an das untere in die Flasche reichende Ende der mit 
dem Kiihler verbundenen Rohre befestigt ist. Unterhalb des Korkes 
befindet sich an dem Extraktionsgefiisse eine seitliche Oeffnung, durch 
welche die Diimpfe aus der Kochflasche dem Kiihler zustromen. Der 
Vorzug des Apparates wird darin gesucht, dass die Extraktion bei 
einer Temperatur stattfindet, welche dem Siedepunkte der Extraktions- 

Ueber einige Bexiehungen zwischen den Verbrennungs- 
temperaturen, den apecfischen W h e n ,  der Dissociation und 
dem Druck detonirender Gssgemische von B e r t h  elo t (Compt. 
rend. XCVI, 1186). Theoretische Betrachtungen , welche der Dar- 
legung experimenteller Resultate vorausgeschickt werden. Horstmann. 

Ueber die specifische Wiirme einiger Gase bei hohen Tem- 
peraturen von Viei l le  (Compt. rend. XCVI, 1218). Aus Messungen 
des Drucks in explodirenden Gasgemischen schliesst Verfasser , dass 
H, N, 0 und CO bis gegen 2700O gleiche specifische Wgrme haben, 

fliissigkeit nahe liegt. Bcherlel. 
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und dass die Verbrennungstemperatur in gewisseii Fiillen vie1 hiiher 
ist, als man bisher annehrnen zu diirfen glaubte, z. B. fiir C N  mit 

Ueber die speci5sche Warme einiger Uase bei hohen Tem- 
peraturen von V i e i l l e  (Compt.  rend. XCVI, 1358). Verfasser 
schliesst weiter aus seinen Versuchen , dass die mittlere specifische 
Wiirme (bei constantem Volum) von Kohlenoxyd, Stickstoff, Wasser- 
atoff und Sauerstoff zwischen O o  und 44OOo um hiichstens etwa 

2 0 5320O. Horstmann. 

zweidrittel ihres Werthes variirt. Horstmnm. 

Die Dichtigkeit und die chemische Verwandtschaft der Ele- 
mente in verschiedenen allotropischen Zustanden von W. M i i l l e r -  
E r z b a c h  (Ann. 218, 113-120). Verfasser weist in einer Zusammen- 
stellung der in verschiedenen allotropischen Zustanden bekannten 
Elernente, Schwefel, Selen, Phosphor, Kohlenstoff, Silicium, Bor, Arsen, 
Zinn nach, dass die Reaktionsfahigkeit derselben am gross ten ist bei 
derjenigen Modifikation , welche die geringste Dichtigkeit besitzt, so 
dass die Lebhaftigkeit des chemischen Processes abhangig ist von der 
bei demselben miiglichen Erniedrigung des Schwerpunkts der einwir- 
kenden Massen. Pinner. 

Die Zersetzung der Ameisenshre durch elektrische Aus- 
stromung verliiuft nach L. M a q u e n n e  (BUZZ. SOC. chim. 89, 306-307) 
in  iihnlicher Weise, wie die Zersetzung durch die Warme: es tritt 
Kohlensaure, Wasserstoff und Kohlenoxyd auf; die relativen Mengen 
der beiden ersteren Gase steigen mit zunehmenden Druck. Die Ver- 
suche wurden bei 2 - 100 mm Druck ausgefiihrt. (Vergl. d. folg. 
Referat.) Gabriel. 

Einwirkung des Kohlenoxyde suf Wasserdampf ist von 
L. M a q u e n n e  (Bull. soc. chim. 89, 308-309) studirt worden und 
zwar I) unter dem I h f l u s s  der elektrischen Ausstriimung bei h6ch- 
stens 100 rnm Druck; 11) in Beriihrung mit Platinschwarnm bei 150°; 
es resultirten folgende Gemische : 

I. Dauer der Entladung: I 11. Dauer der Brhitzung: 
5 Min. 1 Stde. 3 Stdn. I 4 Stdn. 22 Stdn. 30 Stdn. 

C 0 2  14.3 49.5 48.3 I C 0 2  72.1 0.6 0.0 
CO 71.4 2.9 4.0 ' CO 11.4 48.8 48.8 
H 14.3 47.G 47.7 I H 16.5 50.6 51.2 

Daraus Iasst sich schliessen: 1. das System COz + H+ ist bestlindig 
unterhalb der Dissociationstemperatur der Kohlensaure; 2. Kohlen- 
axyd ist selbst bei niedriger Temperatur ein starkeres Reduktions- 
mittel als Wasserstoff; 3. das bei der Zersetzung der Ameisensaure 
durch WBrme oder elektrische Ausstrijmnng auftretende Wasserstoffgas 
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und Kohlendioxyd entstammt einer sekundaren, zwischen Kohlenoxyd 
und Wasserdampf s ta t thdenden Reaktion. (Vergl. d. vorang. Referat). 

Ueber die Verflussigung des Stickstoffa von 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, 1225). Wahrend der Sauerstoff 
sich bei Temperaturen unterhalb - 130° leicht vertlussigen lasst, ge- 
]in@ es nicht, den Stickstoff bei - 1360, der niedrigsten durch Aethylen 
zu erreichenden Temperatur , selbst bei I50 Atmospharen Druck zu 
condensiren. Wenn man aber derartig comprimirten Stickstoff sich 
langsam auf 50 Atmosphgren Druck ausdehnen und dadurch noch 
weiter abkiihlen lasst, so wird derselbe vollkommen flussig, zeigt einen 
scharfen Meniscus, verdampft aber so schnell, daas er nur wenige 
Secunden im fliissigen Zustande bleibt. Er bildet eine farblose und 
durchsichtige Fliissigkeit. - In derselben Weise wie Stickstoff ist 

Gabriel. 

Kohlenoxyd als farblose Fliissigkeit erhalten worden, Pinner. 

Selen als zuflallige Verunreinigung von Schwefels%ure dee 
Handels \-on D r i n k w a t e r  ( T h e  Analyst VII I ,  63). In  einigen 
Yroben Schwefelsaure fand der Verfasser Selen bis 0.5 pCt. und 
dariiber; dasselbe war  theils als selenige Saure , theils unoxydirt in 
Losung. Die so verunreinigten Schwefelsauren waren von Mheralol- 
raffinerien beanstandet worden, weil dieselben angebli ch die Ausbeute 
verringerten und das Produkt unscheinbar machten. Sebertel. 

Einige Beobachtungen uber das Verhalten des Schwefel- 
ammoniums zu den Metallen der Schwefelammoniumgruppe, 
wenn diese sich als Doppelsalze der PyrophosphorsSure (pyrophosphor- 
saures Metallaxyd - pyrophosphorsaures Natron) in Lijsung befinden, 
voii G e o r g  B u c h n e r  (Arch. Pharm. 1883, 115-120). Aus den 
Losungen der pyrophosphorsauren Doppelsalze werden durch Schwefel- 
ammonium gefallt als Schwefelmetalle: Zink, Kobalt , Nickel, Eisen- 
oxyd und -0xydul. Davon nicht gefallt bleiben in Losung: Mangan- 
oxyd und -oxydul, Uran, Chrom und Aluminium. Aus dieser Liisung 
fallt beim langeren Stehen oder Erwarmen das Mangan als pyrophos- 
phorsaures Doppelsalz ( N a .  NH4 . Mn)PzOT. Beim Kochen und nach- 
herigem Erkalten fallt Aluminium und Chrom, wiihrend Uran in Liisung 
bleibt. Zur analytischen Trennung scheint das Verhalten jedoch nicht 

Ueber die Analogie, welche zwischen den allotropisohen 
Zustiinden des Phosphors und des Arseniks existiren von R. En g e l  
(Compt. rend. 96, 1314). Verfasser macht darauf aufmerksam, dass 
das amorphe Arsen nicht, wie es  in den Lehrbiichern heisst, bei 180°, 
sondern erst bei 270-300° zu sublimiren beginne und dabei zum 
Theil in dns vie1 schwerer sublimirende krystallinische Arsen iiber- 

verwendbar. Galrri~I .  
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gehe. Er vergleicht das amorphe Arsen mit dem weissen und das  
krystallisirte Arsen mit dem rothen Phosphor. Die Analogie tritt so- 
wohl in Bezug auf die Verschiedenheit ihrer specifischeii Gewichte, 
wie ihrer Fliichtigkeit, wie auch der Fahigkeit, aus dem einen Zustand 

Untersuchungen iiber die Phosphate von P. Ha  u t e f  e i i  i 11 e 
und J. M a r g o t t e t  (Con@ Tend. 96, 1042). Verfasser haben vor 
Kurzem mitgetheilt, dass durch Auflosen der gefiillten phosphorsauren 
Metalle der Eisengruppe in schmelzender Metaphosphorsaure die Meta- 
phosphate dieser Metalle in krystallisirtem Zustande gewonnen werden 
konnen. Setzt man zur Metaphosphorsaure neutrales Silberphosphat 
in steigenden Quantitatan, so wird die Schmelztemperatur sehr b e t r l h t -  
lich erniedrigt und nian kann alsdann die Pyrophosphate, selbst die 
Orthophosphate dieser Metalle in schiinen Krystallen erhalten. Zu- 
gleich entstehen Doppelsslze der Sesquioxyde niit Silberphosphat, die 
den Typen 2Mz03.  A g l O .  4P205 und 2 M 2 0 9 . 2 A g z O .  5P205 ent- 
sprechen. S o  entsteht beim Auflosen von 2 Theilen Thonerde in 
einem schmelzenden Gemisch von 4.6 Theilen Metaphosphorsaure und 
8 Theilen Silherphosphat das Salz 2M2O3 . Agn 0 . 4  PZ 05 in durch- 
sichtigen, orthorhombischen Prismen. Durch einen kleinen Ueherschiiss 
an Metaphosphorsaure wird dieses Salz zersetzt und das Salz A12 0 3  . 
2 Pa 0 5  gebildet. Ein Ueberschuss von Silberphosphat verwandelt sie 
dagegen in spitze, anscheinend klinorhombische Octaeder von der Zu- 
snmmensetzung 2 A12 O:, . 3 Pa 0 5 .  Das Eisendoppelsalz der Pormel 
2Fe*Oa . 2Agz0 . 5 P ~ 0 5  bildet leicht rosafarbene, stark lichtbrecliende, 
orthorhombische Krystalle, das entsprechende Chromsalz tief smaragd- 

Direkte Kupfer- und Silbergewinnung aus den Erzen‘ auf 
galvanischem Wege roil B e r n  h ar d R 6 s i ri  g (Berg- und Hiitten- 
77~hnnische Zeitung 1883, 179). Die dem Verfasser in Bechergliisern 
gelungene Liisung und Fdlung von Kiipferkies im Stromkreise mit 
Kochsalz als Elektrolyt wird als neuer metltllurgischer Process em- 

Ueber die basischen Sulfate des Kupfers von S p e n c e r  
U m f r e v i l l e  P i c k e r i n g  (Chem. News 47, 181-184). Diese Unter- 
suchung setzt die friiheren Arbeiten des Verfassers iber  basische Salze 
fort (siehe diese Berichte XIV, 5 1 1 und XV, 11 89). Aus vollig neutralen 
Liisungen von Kupfersulfat wird durch fortgesetztes Sieden ein griinblauer 
Niederschlag gefKllt, j e  nach Verdiiiinung bis zu 2.5 pCt. des Kupfer- 
gehaltes, dessen Zusammensetrung in einer Reihe von Priiparaten nahe 
mit der Formel 6 C u 0 ,  2S03,  5 HzO iibereinstimmte. Wird eine Sulfat- 
losung in der Kalte mit Kalihydrat versetzt, so dass auf 2 Aequivalente 
Kupfer etwas weniger als 1.5 Aequivalente Kali treffen, so kommt 

in den anderen iiberzugehen, hervor. I’iiiiier. 

griine, klinorhombische Krystalle. Pinlirr. 

pfohlen. Scliei tel 
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den1 lichtblauen Xederschlage im wasserfreien Zustande die Formel 
4C110, SO: zu; dns gleiclie gilt fur das basische Salz, welches auf 
Zusatz von Natriumacetat aus Kupfersulfat sich ausscheidet. D e r  
griinlich blaue Niederschlag, welchen eine ungeniigende Menge Kali in 
einer kochenden Kupfersulfatl8sung erzeugt , ist nach dem Verfasser 
zuineist die Verbindung 4c110, SO:, rnit etwas 6 C u 0 ,  2SO3 gemischt. 
Durch Verdiinnung einer ammoniakalischen Liisung von schwefelsaureni 
Kupferoxyd ohne Ammoniakuberschuss entstehen nur Niederschltige 
voii schwankender Zusammensetzung; auch durch trockenes Erhitzen 
von Kupfersulfat knnnte der Verfasser kein basisches Salz von be- 
stinimter Zusainmensetzung erhalten. - Die Verbindung 4 CuO, S 0 3  

schwlrzt sich durch anhaltendes Kochen nicht, wohl aber die kupfer- 
reicheren Niederschl&ge. - Nach den vom Verfasser gewonnenen 
Ergebnissen sind nur zwei basische Sulfate des Kupfers darstellbar: 
CCuO, 2 S 0 3 5 H 2 0  und 4 C u 0 ,  S032HzO. Srliertel. 

Antimontrisulfid in wasseriger Liisung r o n  H. S c h u 1 z e 
(Joum. pr. Chem. (2) 27, 320-332.) Wie der Verfasser fur das 
Arsenthulfid nachgewiesen (siehe diese Berichte XV, 2219), existirt 
auch das Antimontrisulfid in wauserloslicher Form als Colloi'dsubstanz. 
Mit Antimonoxyd gesattigtes Wasser wird durch Schwefelwasserstoff 
gelb gefarbt. Wenn Losungen von Brechweinstein rnit nicht mehr 
als 5 g des Salzes im Liter, oder von weinsaurem Antimonoxyd - 
4.3 g Antimonoxyd wid die dreifache Menge Weinsiiure im Liter - 
mit Schwefelwasserstoff behandelt werden, so erhalt man tief rothe 
Fliissigkeiten, die im durchfallenden Lichte vollkommen klar, im auf- 
fallenden aber undurclisichtig braunroth sind. Bei verdunnteren Lij- 
sungen erscheinen die Farben im durchfallenden Lichte mehr und melir 
rnit Gelb versetzt. D a s  intensive Fiirbungsvermiigen des loslichen 
Schwefelantimons - bei einer Verdiinnung von 1 : 1000000 erscheint 
die Liisung im Literkolben noch erkennbar gelb - wurde zur colori- 
nietrischen Bestimmuiig der Lijslichkeit des Antimonoxydes in Wasser 
benutzt und gefunden, dass 1 Theil desselben von 64700 Theilen 
kocheriden Wassers und von 10500 Theilen Wassers von 15O aufge- 
nommen werde. Die mit Schwefelwasserstoff gesiittigten Lijsungen 
enthalten alles Antimon als Trisulfid; diirch Dialyse konnen die Kry- 
stalloldkorper entfernt worden. Die Liisung des Sulfides ist vollig 
geschmacklos, und bestlindiger als die des Arsentrisulfides, weder beim 
Kochen , noch langerem Stehen unliisliches Sulfid abscheidend. Die 
F&llung durch losliche Kiirper erfolgt in gleicher Weise wie beim 
Arsensulfid und wachst auch hier die Fallungsenergie der Salze mit 
zunehmender Werthigkeit der Salzbasis ; nur die Ferrisalze zeigen dem 
Antinionsulfid gegeniiber schwachere Wirkung. D a  Kaliumtartrat nur 

Berirhte d. D. chem. Cesrllschaft. Jahrg. X V I .  59 
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in concentrirter Liisung Fallung verurbacht, 50 erklart sich, dass nur 
niis concentrirten Brechweinsteinlosungen durch Schwefelwasserstoff 
das  Aiitimonsulfiir niedergeschlagen wird. Verfasser zieht daraus den 
Schluss, dass das Antimonsulfur uiid dementsprechend wohl auch das  
Arsensulfur zunachst stets in colloYdaler Form auftrete uiid das huf- 
trettw der unliislicheii Modifikation eine secuiidiire Erscheinuiig sei, 
was vielleiclit aucli iioch fur andere Korper (Ferrocyankupfer, Kiesel- 
satire) zutreffe. Auch das Selen scheint nach vorlaufigen Versuchen 
des Verfirbsers in colloidalein Zustaiide zu existiren. Sc he, tel. 

Beitrage zur Kenntniss der Goldverbindungen von P. s c h  o t t - 
l a n d e r  ( A m .  217, 312-380,) Verfasser hat eine Reihe von Gold- 
salzen untersucht. Ziinachst wird fur das Chlorwasserstoffgoldchlorid 
HAuCla, welches nach R. W e b e r  3Hn0, nach Jul. T h o m s e n  4H20 
als, Krystallwasser besitzen soll, der von W e b e r  gefundene Wasser- 
gehalt bestiitigt. Durch Einwirkung voii Silbercarbonat auf das Gold- 
chlorid, IIAuCIJ. entsteht unter KohleiisLureeiitwickeliin~ ein Gemenge 
von Chlorsilber iind Goldoxyd. Ferner wurde Kaliurngoldbromid 
dargestellt. Dnsselbe bildet monosymmetrische Prismen, ist nicht 
zerfliesslich an feuchter , nur oberflachlich verwitternd an trockner 
Luft und lijst sich bei 15O in 5.12 Theilen. bei 40° in 1,56 Theilen, 
bei 67" in 0.45 Theilen Wasser, schwer in Bromkaliiimlosung. Auf 
Zusatz der iiquivalenten Menge Kaliumcarbonat entsteht, indem sammt- 
liche Kohlensailre entweicht , ein braiinrother Niederschlag , dessen 
Zusammeiisetzung zu 1 FAu2 0 3  . 3 K2 0 . 2  K Br . I 5  H2 0 gefunden wurde, 
wahrend eine ahnlich zusammengesetzte Verbindung in Liisung bleibt 
und beini Verdunsten der Losung sich abscheidet. Setzt man zu 
eirier neutralen Goldchloridlosung (Au C1,) Manganacetatlosung, so ent- 
steht eiri schwarzer Niederschlag, der ein Gemenge von Gold und 
manganaxydulhaltigem Mangansuperoxyd ist , sich in Salzsaure lost 
und beim Erwarnien an der Luft noch Sauerstoff (in Folge des Ge- 
halts an MnO) absorbirt. Diesem Niederschlag kann durch Schutteln 
mit Quecksilber Gold entzogen werden, in concentrirter Schwefelsaure 
liist derselbe sich nicht klar auf, Cyankaliom lost alles Gold und einen 
Theil des hhngans und beim Kochen desselben mit Glycerin iind 
Natronlauge entsteht unter Abscheidung von Gold eine violette Losung 
aus welcher durch Alkohol die vom Verfasser (Ann. 166, 230) be- 
schriebene rothe Glycerinverbindung gewonnen werden kann. Concen- 
trirte Salpetersaure lost aus dem Niederschlage betrachtliche Merigen 
Gold und das Manganoxydul, Natriumhyposulfit elnen Theil des Goldes 
als Natriumgoldhyposulfit , Auz S2 0 3  . 3Na2 SO 0 3  . 4 H2 0, aber kein 
Mangan. Bei Gegenwart von Srrlmiak wird durch Manganacetat nicht 
siiinmtliches Gold gefallt und es entsteht ein hellbrauner manganhal- 
tiger Niederschlag , aus dem durch .Salzsaure ein goldgelber, krystal- 
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lisirter, beim Erhitzen explodirender Korper abgeschieden wird, der 

Ferner wurde ein G o l d m o n o x y d h y d r a t  3Au202, 2 H 2 0  durch 
Zersetzen des Monoxydsulfats A u S 0 4  mit Wasser gewonnen. Das  in 
nicht ganz reinem Zustande zu erhaltende Sulfat wird rnit coiicentrirter 
Schwefelslnre sngeriihrt. urn das Trioxydsulfat zu losen, das Pulver 
auf porijsem Thon von der Schwefelslure befrcit uiid dann erst rnit 
kaltcm Wasser, schliesslich rnit heissem Wasser behandelt und von 
etwas metallischem Gold durch Schlammen befreit. Es ist ein rein 
schwarzes Pulver, welches die Halfte seines Krystallwassers bei 1300 
den Rest erst unter Zersetziing verliert , Quecksilber und concentrirte 
Kalilauge losen nichts von der Substanz, so dass dieselbe nicht etwa 
ein Gemenge von Gold und Goldtrioxyd ist, dagegen wird sie von 
Salzsaure in Gold und sich losendes Goldtrioxyd zersetzt. - Gold- 
trioxydhydrat wurde nach drei verschiedenen Methoden dargestellt: 
1) durch Erhitzen eines innigen Gemenges von Gold und reinem 
Manganhyperoxyd rnit 95 procentiger Schwefelsaure auf 240-250° und 
Eingiessen der erkalteten Losung in Wasser. Das auf diese Weise 
bereitete Goldhydrat hl l t  hartnackig geringe Mengen \-on Schwefel- 
siiure zuriick; 2) durch Zersetzen des gut krystallisireiiden Nitrats mit 
Wasser, wobei daa Goldhydrat wieder etwas Salpetersaure zuriickhalt; 
3) durch Zersetzen von saurem Sulfat mit Wasser. In jedem Falle 
besitzt das erhaltene Goldhydrat nach dem Trockenen bei gewijhn- 
licher Temperatur annaharnd die Zusammensetzung H Au 02, wird bei 
ca. 200° wasserfrei und zersetzt sich erst oberhalb 2000. - Wird 
Goldoxydhydrat rnit reiner Salpetersaure (3.6 Theile) vom specifischen 
Gewicht 1.49 im Wasserbad digerirt, so lost es sich allmahlich zu 
einer gelben Fliissigkeit, am welcher in einer Kaltemischung das schiin 
krystallisirende N i t r a t  Au(NOa)3 .  H N 0 3 .  3H20 anschiesst. Daa 
Salz bildet anscheinend asymmetrische OktaEder, die im geschlossenen 
Gefass unzersetzt sich aufbewahren lassen, an feuchter Luft oberfllich- 
lich zerfliessen, an trockener Luft an Gewicht verlieren, bei 72 - 7 3 0  
unter Abgabe von Salpetersaure zu einer schwarzbraunen Fliissigkeit 
schmelzen, bei 1000 in ein rothbraunes b a s i s c h e s  Nitrat von der 
Zusammensetzung 2 Au2 0 3  . Nz 0 5  . 2  H2 0 sich verwandeln und ober- 
halb 1300 sich zu zersetzen beginnen. Durch Wasser wird es zu 
Goldoxydhydrat zerlegt. Lost  man dagegen das Goldoxydhydrat 
durch Digestion auf dem Wasserbade in Salpetersaure vom specifischen 
Gewicht 1.40 und liisst die Lasung verdunsten, so erhalt man das 
A u r y l n i t r a t  5 A u O N 0 3  + HzO, als amorphe schwarze glanzende 
Masse. Wird das Salz Au(N03)~  . H N 0 3  , 3H20 rnit Salpeter in  
Salpetersaure (d = 1.4) gelost, so scheiden sich beim Verdunsten durch 
Wasser zersetzbare, tafelformige Krystalle des Doppelsalzes H N 0 3  . 
A u ( N O & .  2KNO2 aus. - Erhitzt man Goldoxydhydrat mit etwa 

Gold, Chlor und die Elemente des Aminoniaks enthalt. Pinner. 

89 * 
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5 Theilen 80 - 90 procentiger Sc.hwefelsaure auf 180 --2OO", so erhalt 
m:Ln ein gelbes, schwer roil der Schwefelsaure zu befreiendes Salz- 
puIver der Ziisammensetzung AuO . HSO4, . 4 u r y I s u l f a t ,  welches 
aus der Luft. begierig Wasser anzieht und dabei in Goldoxydhydrat 
ulld SchwefelsRiire zerfiillt. dnrch concentrirte Salpetersiiure nicht rer-  
gndert wird , i n  etwa 6 Theilen concentrirter Schwefeharire nnch 
langerem Erhitzen anf 180- 200° sich liist iind beim Erkalten sich 
liicht wieder nbscheidet. Diese Liisnng liefert rnit Kaliumsulfat das 
&iliurngoldsulfat KAu (S 0 4 ) ~  :LIS hellgelbes, fein krystdlinisches Salz, 
welches durch Wasser nicht so leicht zersetzt wird, wie das Auryl- 
sulfat. Darnpft mail die Liisurig des Aurylsulfats in concentrirter 
Schwefelsaure ab, so scheidet sich das Salz AuS04, G o l d i n o n o x y d -  
s u l f a t ,  in rothen Prisnien iib. die mit griisstcr Begierde Feuchtigkeit 
aus der Luft ahsorbiren uiid durch Abscheidung von Goldrnonoxyd- 
hydrat schaarz  werden. Auch durch Eisessig und concentrirte Salpeter- 
s lure  wird das Salz unter Schwiirzung zersetzt. In concentrirter 
Schwefelsiinre ist es unloslich, beim Kochen daniit zersetzt es sich in 
Gold iind in sich losendes Trioxydsulfat. Wegeri dieses Monoxyd- 
sulfats urid des obcn erwahiiten Goldmonoxyds schlagt Verfasser vor, 
schoii der Einfachtieit wegrn eine Zweiwerthigkeit des Goldes ari- 
ziinehmeii iind unter Andereii auch die ron T h o  i n s e n  vor Kurzem 
keiiiieii gelehrten Verbindungen, Golddichlorid und Golddibroniid, AuC12 
iind AuBrz zu schreiben. Piniier. 

Ueber eine Methode, miirbe Kalksteine mit Hilfe von Kiesel- 
fluorsalzen unloslicher Oxyde zu harten voii L. K e s s 1 e r (Compt. 
ye/td. 96, 131 7). Verfasser schliigt vor, niiirbe Kalksteine mit einer 
concentrirten Lijsung von Kieselfluorinagnesiurn oder der Kieselfluor- 
salze des Aluminionis, Ziiiks oder Bleies zu impragniren. Dadurch 
entsteht neben sich entwickelnder Kohlensiiiire Fluorcalciuni, Kiesel- 
saure, Thonerde oder Zink- oder Bleicarboitat oder Fluorrnagnesium, 
die siirnmtlich unliislich sind und eine Auswitterurig oder Auslaugung 
des Steins verhindern. Urn einem weichen Kalkstein das glanzende 
Aussehen des harten Kalksteins zu verleihen. hat man nur niithig, 
den Stein rnit einer aus seinem Pulver und Wasser bereiteten Paste 
zu bestreichen und nach dem Trocknen mit einern der oben erwahnten 
Kieselfluorsalze zu triinken. Die Masse besitzt alsdann nach den1 Er- 
harten eine feinkiirnige glatte Oberfllche. Wendet inan Lijsungen von 
gefiirbten Kieselfluorsalzen, wie von Bupfer, Chrorn, Eisen 11. s. w. an, so 
wird der Stein durch seine ganze Masse tief gefarbt. Auf diese Weise 
kann man nus sehr murben Kalksteinen sehr harte, undurchlassige, 

Ueber kiinstlichen Hausmannit von A l e x .  Gorge11 (Compt. 
Durch Schrnelzen ron Manganchloriir in einem halb 

glatte und gefarbte Marmorarten bereiten. Pinnc r. 

rend. 96, 1144). 



bedeckten Tiegel, so dass die Feuergase des Brenners etwaa Zutritt 
zur Masse haben, und mehrstundiges Erkalten des Tiegels in Kirsch- 
rothgluth, entsteht Hatisinannit vom specifischen Gewicht 4.8, der 
Hiirte 5.5 und derselben Krystallform wie der naturliche Hausmannit. 

Ueber Pyroschwefelslurechlorid von D. K o n o w  a 1 o f f  (Compt. 

Piniicr. 

rend. 96, 1146) hat Verfasser auch in diesen Berichten publicirt. 
Pinrier. 

Ueber jodirte Apatite von A. D i t t e  (Compt. rend. 96, 1226). 
Wie fruher chlor- und bromhaltige, hat Verfasser jetzt jodhaltige 
Apatite dargestellt, nor' niuss bei der leichten Zersetzbarkeit der Jodide 
der Erdalkalien das Schmelzen mit griisserer Vorsicht geschehen und 
der Luftzutritt noch sorgftiltigrr vermieden werden. Der  J o d o -  
p h o s p h a t a p a t  i t d e s Bar yu m s wurde durch einstlndiges Schrnelzen 
eines Gemenges gleicher Gewichtstheile Jodbaryum nnd Jodnatriurn 
mit wenig Amrnoniumphosphat erhalten. Das nach Clem Erkalten 
mit Wasser gewakchene Produkt , Ba J z  . 3 Baa P2 0 8  bildet farblose, 
gliiiizende, hexagonale Prismen, die in verdunnten Siiuren leicht liislich 
sind. Der J o d a r s e n i a t a p a t i t  BaJ2. 3 B a ~ A s a O g ,  in derselben 
Weise mit Ammoniiimarseniat dargestellt, bildet ebenfalls farblose 
hexagonale Prismen. Der J o d v a n a d a t s p a t i t  BaJ2 . 3BasV208 
bilclet schwach gelbe hexagonale Prismen. - Der  J o d p  h o s p h a t  - 
a p a t i t  des S t r o n t i u m s  SrJz. 3SrsPzOs bildet kurze, hexagonale, 
dnrchsichtige Prismen, der J o d a r s e n i a t a p a t i t  SrJ2 . 3 SrgAs?Oe 
feine weisse Nadeln, die mit einer arnorphen, durch Schliimmen ZLI 

beseitigenden Masse vermengt sind. - Endlich ist auch ein Jod- 
vanadatapatit des Calciums dargestellt worden. Pinner. 

Ueber die Einwirkung des Wassers auf den Kalk von Theil 
und iiber die Existenz einer neuen hydraulischen Verbindung, 
den Puzzo-Portland von E d .  L a n d r i n  (Compt. rend. 96, 12-39). 
Verfasser hat fruher mitgetheilt, dass seine sogenannte hydraulische 
Kieselskure aus Kalkwasser so vie1 Kalk anzieht, dass eine Ver- 
bindung 4 C a 0  . 3Si02  entsteht. Diese Verbindung betrachtet e r  als 
die Basis der hydraulischen Mortel nnd bezeichnet sic? als PUZZO- 
Portland. Als Beweis fuhrt e r  an, dass beim Behandeln des Kalks 
VOII Theil mit 2000 Theilen Wasser Kalk gelost wird, wlhrend eine 
Mtisse ungeliist bleibt, welche neben etwas Kalkaluminat aus obiger 
Verbi nd ung besteht. I'iiiiier 



Organische Chemie. 

Zur Beneolformel voit D. M e n  d e  l e j  e w (Protok. d. J. d. russ. 
phys.-chem. Gesellsch. 1883, 'I). Verfasser bespricht die Anwendbnr- 
keit des dritten Gesetzes von N e w t  oil zur Erklarung chemischer 
Substitiitionen und, speciell, zuni Ausdruck der Struktur von Kohlen- 
wnsserstoffen. Giebt mail niirnlich, ausser der Ersetznng des Wasser- 
stotres durch Methyl, auch die gegenseitige Ersetzuiig von H2 und 
CH2, and von Hi3 und C H  zu, wie es ja das aus dieseni Gesetze ab- 
geleitete Snbstitiitionsgeset~ erfordert, so lasseii sich alle Isonieriefalle 
niclit nur erklaren, sondern aiich vorhersagen, ohne dass es nijthig 
ware, ZLI den gewiihnlichen Vorstellungen fiber Riiidung und Wertliig- 
keit der Elemente seine Zuflucht zu nehmen. So z. B. kann das 
Berizol als norrnales Butan. C H ~ C H ~ C H Z C H ~ ,  oder (CHsCHz), an- 
gesehen werden, in welchem 
zwischen HI und C H  vor sich 
von CH3 uiid noch ein H von 
CH-Gruppen iibrig geblieben 

ein symmetrisch zweifacher Austausch 
gegangen ist,  und zwar so, dass H2 
C H ?  stammt, infolge dessen also nur 
sind. Die Formel des Renzols wird 

C H C H  folglich = ( C H  ), sein. 

Auf diese M'eise laasen sich die iaomeren Benzolderivate, die 
Bilduiig des Benzols aus Acetylen, die Additionsfahigkeit und uberhiiupt 
das dein Betizol eigene Verhalten erklaren 1). .13H ?]I,. 

Ueber die verschiedene Reaktionsfahigkeit der Helogene in 
den gemischten Haloidathern ( z w e i t e r  T h e i l )  von L. H e n r y  
(Compt. rend. 96, 1149). In seiner letzten Publication uber diesen 
Gegenstand hat Verfasser die Reaktionen des Aetbylenchlorobromids 
mitgetheilt. In gleicher Weise ist n u n  das Aethylenchlorojodid unter- 
sucht worden. 1) Y i l b e r n i  t r a t  erzeugt darnit Aethq.letichloronitrat 
und bildet ziiniichst das Doppelsalz AgJ . AgN OJ, welchcs bei an- 
dauerndein Erliitzen der Reaktionsmasse in reiues Jodsilber iibergelit. 
2) S i l b e r s c e t  a t  liefert Aethyletichloroacetat und Silberjodid. - 
Alkalische Reagentien wirken xeniger einfach. Zuniichst entsteht 
freilich, indem d:is .Jod i n  Reaktion tritt , Chlorlthylen und Alkali- 
jodid, dieses wirkt jedoch seinerseits auf das C z H I C l J  ein, indeni es 
dieses in CzH4 JZ uniwandelt. Letzteres endlich zersetzt sich unter 
Jodausscheidung. So entsteht bei Anwendung von 3) a l k o h o l i s c h e r  
K a l i l a o g e  beim schwachen Erwarmen gasfiirmiges Chloratbylen und 
fast reines Jodkalium, wenn man aber die Einwirkung lange Zeit fort- 

') Infolge eines Versehens ist vorliegendes Referat etwas spiter, als die 
Referate iiber die anderen in detnselben Hefte des russischen Journales ab- 
gedriicktcn Abhandlungen eingeschickt wordeu. D e r  Referent .  
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dauern Iasst, so braunt sich die Fliissigkeit stark und der Salznieder- 
schlag, welcher sich absetzt, besteht nach Entfernung des freien Jods 
durch Waschen mit Alkohol aus einem Gemenge von etwa 2 K J  + KCI. 
4) Bei Anwendung von N a t r i u m a l k o h o l a t  entwickelt sich zuerst 
Chlorlthylen, aber die Fliissigkeit wird bald braun nnd neben dern 
Chlorathylen entmickelt sich etwas Aethylen. - 5) S a l p e t e r s a u r e  
wirkt heftig auf Aethylenchlorojodid ein, es scheidet sich freies J o d  
aus iind der Rest wird zu Moiiochloressigsaure oxydirt. In all diesen 
Reaktionen geht also zuerst das J o d  in Reaktion. 

A e t h y l e n  b r o m o j o d i d  liefert, namentlich gegeuiiber alkalischeii 
Reagentien, noch weniger glatte Resultate, wie das Chlorojodid. 
1) A l k o h o l i s c h e  K a l i l a u g e  lasst beim schwachen Erwarmen ein 
allylartiges Gas,  Brorniitliylen Cz H;( Rr ,  sich entwickeln, es scheidet 
sich ein reichlicher Niederschlag, eiii Gernrnge von Brom- und Jod- 
kaliiim ab, nach einigen Stunden briiunt sich die Flussigkeit sehr stark 
uiid der Salzabsatz wird jetzt immcr reicher an Bronikalium. 2) S i l b e r -  
n i  t r a  t reagirt schon bei gewBhnlicher Ternperatur und liefert htiupt- 
siichlich <Jodsilber. 3) s a l p e t  e r s l u r e  lasst in noch energisclierer 
Reaktion wie beim Chlorojodid freies Jod  sich abschriden nnd reine 
Brornessigsaure rntstehen. 4) A n t  im o n p  e n  t a c  h l o r i d  wirkt sehr 
energisch uiid es entsteht C2 Ha CI Br neben wenig CZ Ha CI J. Es geht 
also das J o d  leichter in Wechselwirkung wie das Brom, doch ist der 
Unterschied zwischen Jod und 13roni nicht so betrachtlich, wie zwischen 
Bruin und Chlor. Piliner 

Ueber ein neues Produkt der langsamen Verbrennung des 
Aethyltithers von L .  L e g l e r  ( A n n .  217, 3 d l ) .  Verfasser be- 
schreibt die in dzesen Bericliten XIV, ti02 bereits erwahnte, bei 
der laiigaaineii Verbrennung des Aethylathers entstehende Verbin- 
dung (Larnpensaore) etwas genauer Diese krystallisirt in rhornbischen 
Pribnien, ist in Wasser, Alkohol, Aether, Chloroform, meist unter 
geriiiger Zersetzung liislicti, schmilat unter geringer Zersetzung bei 
circa 510, ist neutral, nirnrnt aber in Liisung bald saure Reaktion an 
und verfliichtigt sich schon bei gewBhnlicher Temperatur unter Ver- 
breitung eines nusskernartigen Geruchs. Nach den Analysen sol1 
dieselbe C11 H33Oal zusammengesetzt sein. Die Reaktionen der Ver- 
bindung sind in diesen Rerichten a. a. 0. bereits mitgetheilt. 

Pitiiirr 

Untersuchungen uber die Metallderivate der Amide. Mittel, 
um ein Monemid von einem Diamid zu unterscheiden ron H. G a 1 
(Compt. rend. 96, 1315). Verfasser hat beobachtet, dass die Saure- 
amide auf Zinklthyl in der Weise einwirken, dass Aethan und die 
Zinkrerbindung des Slurearnids entsteht, z. B. 2 C2 H3 0 N Hs 
+ (C2Hj)zZn = ( C ~ H ~ O N H ) Z , Z I I  + 2CaHe. Da nun von Ainiden 
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ein\xisischer Siinrett j e  zwei Molekiile, von Amiden zweibasischer 
Saitren aber je  ein Molekul in Reaktion tritt., so glaubt Verfasser da- 
durch Monamide w n  Diamiden iinterscheiden zu konrien. Piaiier. 

Zur Kenntniss des Duplosulfacetons (duplothiacdtone) von 
W. Spis ing  (BdI.  Acad. Roy. Bel,g. [3] 5, 236-253). Zur Isolirung 
von Duplosiilftlreton ( W i s l i c e n u s ,  Jaliresb. f. 1869, 514, <:laus 
iind K u h t z e ,  d i m  Beiichte VIII, 532)  wurde das durch Einwirkang 
von Pliosphortrisultid aiif Aceton entsteheiide Produkt mit gespanntem 
Wasserdampf ( 2  Atmosphiiren) abgeblasen; dabei blieb i m  K o l b e n  
eine harzartigc Masse, welche als O x y s i i l f o a c e t o n ,  CyHsS. C&0, 
d. h. eine Molekularrerbiudiing von Aceton und Sulfoaceton angesehen 
wird, weil sie Leim Fraktioniren stets gewisse Mengen dieser Sub- 
stauzen liefert; das w 8 s s r i  g e  D e  s t i l  l a t  enthiilt Schwefelwasserstoff, 
Mrthylmercaptnn und Mesityloxyd (?) und giebt mit Chlorcalciuni ent- 
wiissert eine ()elschicht; diirch Fraktioniren derselben wurde S u l f -  
a c e  t o n ,  CaHsS, Siedep. 180-1 S j o ,  (noc!i etwas Aceton cnthaltend), 
gewotmen; i n  den unter 1Y@--lfL5° siedenden Antheilen war Aceton 
n11A Isopropyltnercaptaii , in den hijlieren , nicht ohne Zersetziing sie- 
deliden, die %ersetxungsprodukte des letzteren nachzuweisen. IGne 
Fr;tction 1 i5-180 zeigte sich nach der Formel 2(Ca Hs 0 . Cs Hg S) 
+ (CXHfiS)~ + C:,t& . S H  zusamniengesetzt. - Dorch Behandlung 
mit Natriumamalgam verwandelt sich Duplosiilfaceton (in Alkohol 
geliist) in Isoprnpylmercaptan (Siedep. 60-W)) ond i n  eine Substanz 
3 c6 Hlcl 8, 2 C3H6S, d. h. eine Molekularverbindung von Mesitylsnltid 
und Duplosulfaceton. Bei der Oxydation des Oxysulfacetons und 
seiner Begleiter (Einwirkungsprodiik t von Aceton und Phosphorpenta- 
sulfid) tritt  Stickoxyd wid -oxydul, Kohlenslure, Stickstoff, Essig-, 
Ameisen-, Blau- , Oxal- , Isopropylsulfon- und Methylsulfonslure auf, 
auch eine nitrirte Sulfonsaure, (C.9 HI1 S N:! O,), welche wahrscheinlich 
voin Sulfophoron, C9 Hlr S , derivirt. Setzt nian das Duplosulfaceton 
und seine Begleiter der Ninwirkung von Chlor bei Gegenwart von 
Wnsser aus, so entsteht Isopropylsulfonsaure resp. deren Chlolid, 
iind daneben lassen sich zwei Verbindungen isoliren, von denen die 
eine fest, amorph, schwarz, in Benzol aber nicht in Aether liislich, 
die andere dickfltssig, rothbraun und niir in Aether loslich ist; an- 
niihernd kann die erstere durch die Formel CeHcSCI 0, die zweite 
durch Cs Hg S C12 0 ausgedruckt werdeii. Gabrid. 

Ueber den Diacetylessigather von H. E l l o n ,  Rec. lmv .  chim. 
11, 33 - 34 (Ausziig). Zu einer Liisiing von Aethylucetessigiither 
in riel ,lether wurde eine hinreichende Menge wasserfreien Natrium- 
hydrats gesetzt, wobei sicli zuiiiichst ein in Aether fast unliis- 
licher Korper bildete, welcher nach und nach verschwand. Diese 
iitherische Liisung schied aiif Zusatz von Chloracetyl Chlornatrium ab 
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und lieferte durch wiederholte Fraktionirung B e t  h y l d i a c e t y l e s s i g -  
a t h e r ,  Siedep. 2350, Dichte 1.044 bei 15O, welcher sich rnit Eisen- 
chlorid nicht farbt und von Kalilauge nicht g e b t  wird. Acetessig- 
ather gnb bei analoger Behandlung, allerdings weniger glatt, D i a c e t y l -  
e b s i g  ii t h e r vom Siedep. 2 10-2 13O, welcher in die Triacetylverbindung 
verwandelt werden soll. Gabriel. 

Ueber die Einwirkung von Kohlenoxydgas auf ein Gemisch 
von Netriumacetat und Natriumisoamylat von W i 1 h e  1 m P 6 t s  c h  
( A n n .  218. 56-84). Tin Anschluss an die niit mehreren Schiilern 
ausgefiihrten Uiitersuchiuigen von G e 11 t h e  r (vergl. diese Berichte XIII, 
1356) hat Verfasser die Produkte studirt, welche bei der Ein- 
wirkung von Kohlenoxyd auf ein inniges Gemenge von essigsaurem 
Natrium und trockenem Natriumamylalkoholat bei 180" entstehen. 
bobald das Kohlenoxyd von den1 Gemisch nicht mehr absorbirt 
wurde, wurde die Masse in Wasser gelijst und der Destillation unter- 
worfen. Dabei gingen die neutraleii Reaktionsprodukte, rornehmlich 
die Ketone, iiber, wahrend ausser sehr hochsiedendeii, klebrigen und 
wegen ihrer Unloslichkeit leicht zu entfernenden Conden~atiorisprodiikten 
die Salze der elitstandenen Sauren im Destillationsruckstande verblie- 
beii. D i e  filtrirte wlsserige Liisung wurde rnit der berechneten Menge 
Schwefelsaure augesariert und wieder mit Wasserdampf destillirt, wobei 
im Ruckstande eine z lhe  wure Masse verblieb. Auu dem Destillat 
wurde das aufschwinimende Oel getrennt und die im Wasser gelosten 
Sauren rnit Aether ausgeschuttelt. - Das neutrale, die Ketone ent- 
haltende Destillat wurde fraktionirt und daraus zunachst A m y l a l k o h o l  
isolirt, danii ein bei 202-2205" siedendes M e t h y l h e x y l k e t o l i ,  
CsH160, vom specifischen Gewicht 0.843 bei 150. Die hoheren 
Ketone liessen sich nicht ohne Zersetzung ( Wasserabspaltung) in ge- 
nugender Weise fraktioniren j bei 265-275O ging eine grossere Menge 
uber, deren Zusamniensetzung nahezu der Forrnel C13 €126 0 entaprach. 
Die zahen, rnit Wasserdampf nicht uberdestillirten neutraleii Produkte 
konnten nicht weiter gereinigt werden. 

Von den entstaiidenen Sluren wurde unter den niedrig siedenden 
Antheilen Ameisensaure constatirt , dann bei 174 - 1 i 5  siedende 
Baldriansiiure isolirt und eine Lei 212-213O siedende I s o a m y l e s s i g -  
s a u r e ,  C7Hl202. Verfasser halt letztere fur identisch mit der von 
G r i m  s c h a w  (Ann. 166 , 168) beschriebenen Is o o n a n  t h y ls i iu re .  
I h r  specifisches Gewicht ist bei 15O = 0.936, ihr M e t h y l -  
l t h e r ,  C7H1302CH3, mittelst Salzsaure dargestellt, destillirt bei 
166- 167.50 (corr.) und hat das specifische Gewicht 0.884 bei 15O, 
ihr A e t h y l a t h e r ,  C,H1302, C2H5, siedet bei 181.5-182.5O (con.) 
und hat  das specifische Gewicht 0.872 bei 15O; ihr N a t r i u m s a l z  ist 
ein feink6rniges Salz, welches l H 2 O  enthalt, ihr C n l c i u m s a l z  lcry- 
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stallisirt mit 2HaO in durchsichtigen Nadeln. Da die hiiher als die 
Isoiinanthylsaure siedenden Saureti bei der Fraktionirung sich unttr 
Wasserahspaltung zersetzten , wurden sie, naclidein eine i n  krystalli- 
sirtem Zustande sich abscheidende Substanz entfernt. worden war ,  in 
die hlethylatlier iibergefiihrt und diese fraktionirt. Aber auch hierbei 
konnten keine einheit.lichen Substanzen gewounen werden. Das mit 
W:isserdarnpfcn nicht iibergegnngene, irn Destillationsruckstande be- 
findliche, ziihflussige Sanregemenge wurde ebenfalls in die Methyllither 
iibergefiihrt uiid fraktionirt. Dabei wurde ein bei etwa 250° siedender 
Aether isolirt. dessett Zusarnineitsetzung CloHln 0 3  war. Derselbe 
gab rnit Kalk verseift ein schr schwer liisliches Kalksalz. :IUS welchern 
das Natriiinisnlz iiiid die freie Siiurc hergestt.llt wurden . Das N a t  riuni- 
s a 1 z zeigte die Ziisarnniensetzung (19 Hlr 0 3  Na? + Y H:, ( )  : die frrie 
Siiiire, CCJ HI6 O:,, ist eine ziihfiissige Substanz. Verfasser giebt der 
Siture die Forrncl C? H13(C2 HaO) O p  uiid betrachtet sie als Isoiinanthyl- 
siiure, in welcher ein Wasserstotf durch C p  Ha 0, :her wie die Bibasitiit 
der SBure zeigt. nicht dnrch Acrtyl sondern durch Osht~henyl~ 
CH2. C ( 0 H )  ersctzt sei und neiint ' s ie  O x i i t h e n y l i s o i j n a n t l i y l -  
s %lire. Die Iiiiher siedriid(.n Produkte koniitrn nicht isolirt werden. 
Die oben erwlilrnte krystallisirte Saurc, durch Waschen rnit einern 
Gernisch yon Aetlier u n d  PetroleurnBther (Siedep. 40--60°). gereinigt, 
bildet weisse, bei 139" schmelzende Nndeln und ist, C11 HleOd zii- 
sanirnengesetzt , d. h. nach Ansicht des Verfassers eine Isoiinanthyl- 
sh ire ,  in welcher zwei W'asserstoffe durch 2 Cp H30 (Oxltheripl) 
vwtreten sind. Piliner. 

Untersuchungen uber Affinitatsgriissen des Kohlenstoffs vnn 
A. G e u t h e r  ( A m .  218, 12-56). Urn die Prage nach der Glrich- 
heit oder Vngleichheit der Kolileitstotfilffinitaten der Entscheidung niiher 
ZII bringcii, hat Verfasser gemischte Acetale aus Acetaldehyd darzu- 
Rtellen versucht, urn zu sehen, ob es gleichgultig wi, in welcher Iieihen- 
fnlge die Alkylreste eingefulirt werden odcr nictit. Es wurde daher das 
von L i e b e n  ( A n n  106, 3.3ti) zuerst bescliriebeiie Aetliylidenoxychloiid, 
welches bei der Einwirkung VOII Salzsiiuregas auf stark gekulilten 
Aldehyd entsteht, und das von W u r t z  und F r ; t p e l l i  (Anti. 108, 233) 
durch Einleiten von Snlzsiiurc in ein Grniisch von Aldehyd und Alkohol 
dargestellte Aldehydlthylchlorid zur Grwinnung geniischter Acetale 
natier nntersucht. Mit der letztereri Verbindung gelingt cs in der That, 
gemischtc Acetale zu erzeugen. Der  erste Theil der Untersuchnng 
ist von L a a t s c h ,  der zweite von B a c h r n a n n  ausgefuhrt worden. 
Das A e t h y l i d e n o x y c h l o r i d ,  CiHgC12O. wird durch Alkohol linter 
Erwlrniung und unter Abscheidung einer Schiclit wiisseriger SalZslure 
zersetzt uiid dabei Aldehyd und AldeliSdathylchlorid erzeugt. Durch 
alkoholfreies Nntriurnathylat wird es i n  Aldehydharz, Acetal und Alkohol 
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zersetzt, alkoholhaltiges Natriumiithylat erzeugt daraus bei sehr niederer 
Temperatur eine bei 153O siedende Verbindung, C4 HR 0 (0 CzH,)z, 
A e t h y 1 id e n  oxi i t  h y la1  k o  h o l a t  , welche das specifische Gewicht 
0.891 bei 140 besitzt und beim Aufbewahren binnen wenigen Wochen 
eine fast vollstandige Zersetzung in Aldehyd und Acetal erleidet. I n  
gleicher Weise erzeugt daraus alkoholhaltiges Natriummethylat A e t Ii y-  
1 i d  en o x  y m  e t h y 1 a1 k o h o l  a t ,  C4 Hg 0 (0 C H3)2, welches bei 1%-1270 
siedet, bei 12.5O das specifische Gewicht 0 953 besitzt und langsamer 
als die vorhergehende Verbindung sich zersetzt in Aldehyd und Di- 
methylacetal Alkoholhaltiges Natriumpropylat liefert mit Aethyliden- 
oxychlorid das A e t h y l i  d e t i  o x y p  r o  p y la1 k o h  o la t , CI H8 O ( 0  C j  H T ) ~ ,  
welches bei 1840 siedet, bei 14" das specifische Gewicht 0.895 besitzt 
nnd sich schneller als die vorhrrgehenden Verbindungen in Aldehyd 
und Dipropylacetal zersetzt. In derselben Weise wurden dargestellt 
das A e t h y l i  d e n  o x  y i s o b  u t y  la1 k 1) h ol a t ,  C4 Hs O ( 0  CI H9)2, welches 
bei 174--3iG~ siedet und bei 1 I u  das specitische Gewicht 0.879 hat, 
und CaHe O ( 0  Cg H&, 
welches bei 22(;--2270 siedet und bei 11" das sprcifische Gewicht 
0.874 besitrt. Alle diese Verbindungen liefern beim Erhitzen niit 
Alkoholen keine geniischten Acetale, sondern Gemenge von j e  zwei 
einfachen Acetulen. - Durch Wasser wird das Aethylidenoxychlorid 
lediglich in Salzsaure und Aldehyd zersetzt. Verfasser leitet deshalb 
fur das Aethylidenoxychlorid die Coristitutionsformel C H I .  C H C l  . 0. 
C H C l .  CH3 ab ,  indem er annimmt, dasselbe zerfalle zunachst in 
Isochlorathylalkohol, C H3 . CH C10 H, der seinerseits sofort weiter in 
Salzsaure und Aldehyd sich zersetzt. 

Das A l d e h y d a t l i y l c h l o r i d ,  C4HgCIO = C H 3 .  C H C I .  OCzHs, 
entsteht auch durch Einwirkung von Phosphorpentachlorid auf Acetale. 
Sobald die durch aussere Kiihlung niit Eiswasser zii inlssigende Re- 
aktion beendet ist,  zersetzt man das entstandene Phosphoroxychlorid 
mit der berechneten hlenge Wasser und rektificirt das sich abscheidende 
Oel. Durch Natriurnathylat wird das Aldehydiithylchlorid zu Diathyl- 
acrtal zersetzt, durch Natriuniinethylat zu einem Gemenge v011 wrriig 
Meth~lhthylacetal, C2H4(OCH3)  . OCz Hs, welches bei 80--85' siedet, 
und vie1 Dimetliylacetal (Sdp. 60 650) .  D a  das letztere nur durch 
Verdrangung des OC2Hs durch O C H Q  sich gebildet haben konnte, 
wurden rerschiedene Acetale init Alkoholen zusammen zwei Tage lang 
auf 1200 erhitzt und dabei zeigte sich, dass Methylathylacetal durch 
Methylalkohol fast vollstandig in Dimethylacetal, durch Aethylalkohol 
zu etwa einem Viertel in Diathylacetal, durch Propylalkohol in ge- 
ringer Menge in Methylpropylacetal und etwas mehr in Aethylpropyl- 
acetal (Sdp. 124 -1260) umgewandelt wird. Das Dimethylacetal wird 
durch .4ethylalkohol n u r  zum ganz geringen Theil in Methylathylacetal, 
ebenso durch Propylalkohol in Methylpropylacetal (Sdp. 103 - 105O), 

das A e t  h y l i d  e n o  x y  i s o a n i y l  al koli o l a  t ,  
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durch Isobutylalkohol in Methylisobutylacetal (Sdp. 125-1270), durch 
Isoamylalkohol in Methylisoamylacetal (Sdp. 141-1440> iibergefuhrt. 
Diiittiylacetal wird durch Methylalkohol fast vollstandig in Dimethyl- 
acetal, durch Propylalkahol zum kleinen Theil in Aethylpropylacetal 
und zurn noch kleineren Tlieil in Dipropylacet.al, durch Isoamylalkohol 
in kleiner Menge in Aethylamylacetal (Sdp. 165- 1670) und Dinmyl- 
acetal (Sdp. 19+-1960) umgesetzt. Es findet demnach der Aiistausch 
der Radicde hoherer Alkohole durch diejenigen niederer Alkohole 
leichter statt wie umgekehrt. Durch 1'hosphorpent.actilorid wird im 
Methyliithylacetal das Oxymethyl durch Clilor ersetzt. - Durch trockenes 
Natriummethylat wird Aldehydat,hylchlorid fast glatt ill Methylathyl- 
acetnl iibergefuhrt. Schliesslich erwiihnt Verfasser, dass das Aldehyd- 
athylchlorid beim Aufbewahren sich unter Brlunung und Abspaltung 

Einige Condensationsprodukte von Aldehyden mit Acet- 
essigester und substituirten Acetessigestern von F. E. M B t t h e w  s 
(C'hetn. SOC. 1883, I ,  200-207). Durch Einleiten von Salzsauregas 
in ein diirch Eis gehiilltes Gemisch von Aldehyd und Acetessigester 
wiirden folgende Condensationsprodukte dargestellt: A c e  t i so  bu t y -  
l i d e n e  s s  i g e s  t e r ,  (31,) Hl6 03, Sdp. 219-222", bei der Destillation 
zuni Theil sich zersetzeiid , von angenehrnem, pfefferrniinziihnlichem 
Geruch: verbindet sich in Chloroforrnliisting direkt mit Brom. A c e  t- 
i s  o arn y l i  d e  n e s  s i g e  s t e r ,  CIl HIR 03, Sdp. 237-2410, specifisches Ge- 
wicht 0.9613 bei 150. - Durch Erhitzen von Chloral, Acetessigester 
und Essigsaiireanhydrid im geschlossenen Rohr auf 1 GO0 bildet sich 
der unter einem Druck voii 24-26 mni bei 154--158° siedende A c e t -  
t r  i c h l o  r a  t h  y 1 i d  e n e  s s i g e  s t e r  oder (L-A c e  t t r i c  h l o  r c r o  t o  n s a i l  re- 
e s t e r ,  C ~ H ~ C l : ~ 0 ~ ,  specifisches Gewiclit 1.342 bei 15O. n - h c e t o -  
f u r f u r a c r y l s a u r e e s t e r ,  CllI-Tls04, auf demselben Wege aus Fur- 
furol dargestellt, siedet unter einem Druck von 29-39 mrn bei 1x8'' 
uud erstarrt in der Kalte zu Krystallen, die bei 62" schmelzeri. I n  
Aether und Petroleurniither liist e r  sich iiur beim Kochen wid krystalli- 
sirt beim Erkalten in grossen, glanzenden, stark doppelt brechenden 
Krystallen. Beim Einleiten voii Salzsaure in ein Gernisch von Benz- 
aldehyd und Diathylacetessigester, Destilliren unter vermindertem Druck 
und Umkrystallisiren ails Ligroib wird in geringer Menge der C i n  n- 
a m y l d i i i t h y l e s s i g e s t e r ,  C17 Hzz 0 3 ,  erhalten. Er schniilzt bei 
101-1020 und rerbindet, sich in Chloroformliisung mit zwei Atornen 
Brom zu einein aus Ligroi'n in Prismeu krystallisirenden Dibrornid, 
Schmp. 54-550. Dichloracetessigester verbindet sich nicht mit Alde- 
hyden. Monoathylacetessigester rerbindet sich niit Benzaldehyd zu 
C i n  n a m  y 1 m o n a  t h y l e s s i  g e  s t e r ,  C l j  H1803, der bei der Rehandlung 
mit Jodathyl iii den oben beschriebenen Diathylester ubergeht. 

voii Aetliylchlorid zersetzt. Piniier. 

Schutteib. 
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Stickstofhaltige Derivate der Mekonstiure und ihre Um- 
wandlung in Pyridin von H. O s t  (Journ. pr .  Chem. N. F. 27, 257 
bis 294). Nach einer ausfiihrlichen Beschreibung der schon in diesen 
Berichten XIV, 1107 urid 2692 aufgefiihrten Derivate der Pyromekon- 
saure und Komensaure werden folgende neue Ergebnisse mitgetheilt : 
Die in ihrem chemischen Verhalten der Pyromekazonsaure durchaus 
gleichende O x y k o m e n a m i n s a u r e  absorbirt, in Wasser suspendirt, 
Brom unter Rildung von Rromoxykomenaminsaure; in absolutem Al- 
kohol suspendirt , rnit Salpetersaurehydrat behandelt geht sie in die 
dem Pyromekazon entsprechende A z o n c a r b o n  s a u r e  iiber, 

CsHaNO]E&aH + 3 aq. 

Die aus der Komensaure durch Kochen rnit wassrigem Ammoniak 
im offenen Gefliss entstehende K o m e n a m i n s a u r e  spaltet beim Er- 
hitzen mit Jodwasserstoffsaure auf 270" Kohlensawe ab. Die P y r o -  
k o m e n a m i n s a u r e  ist in Wasser vie1 leichter loslich als die Mutter- 
sabstanz; sie krystsllisirt aus Wasser in starken Nadeln von der Formel 
Cs H a N O  . O H  + 1 aq. Sie ist unloslich in Aether, Chloroform und 
Schwefelkohlenstoff; sie lost sich in Alkalien und bildet rnit Sauren 
krystallisirte Verbindungen. Die in diesen Berichten - XII, 1136 be- 
schriebene N i t r o  s o p  y r  o m e k o n  s a u r  e ,  welche beim Einleiten von 
salpetriger Sanre in eine iitherische Losung von Pyromekonsaure als 
Doppelverbinduug rnit Pyromekonsaure in gelben Krystkillchen ausfallt, 
hat so grosse Neigung Wasserstoff zu binden, dass sie Wasser zu zer- 
setzen vermag, eine Eigenschaft, welche dem Benzochinon nur in ge- 
ringem Grade zukommt. Die genannte Doppelverbindung geht beim 
Aufbewahren in geschlossenem Gefiiss in eine isomere uber, nicht wie 
fruher angegeben war, in  einen wasserstoffreicheren Kiirper. Aus der 
isomeren Verbindung liisst sich keine Pyromekonsaure mehr abspalten; 
sie ist iiberhaupt sehr bestandig und gehort wahrscheinlich eirier poly- 
meren Pyromekonsaure an. Verfasser fasst die beschriebenen stick- 
stoffhaltigen Verbindungen als Derivate des hypothetischen P y r i d o n s ,  
C5 H5 N 0, auf. Die Pyridonderivate gleichen in ihrem chemischeu 
Verhalten den Benzolderivaten; so ist z. B. die Pyromekazonsaure, 

\ O H ,  
Cj H3 N 0' 0 H 

das Hydrochinon, das  Pyromekazon, das Chinon, die Pyrokomenamin- 
saure, das  Phenol, die Komenaminsaure, die Oxycarbonsiiure des Pyri- 
dons. Die Versuche, aus diesen Korpern durch Erhitzen mit Zink 
zum Pyridin zu gelangen, waren erfolglos; dagegen hat die Behandlung 
der Komenaminsaure rnit Phosphorpentachlorid unter Zusatz von 
Phosphoroxychlorid zu Derivaten des Pyridins gefuhrt. Wird das  
Reaktionsprodukt in Eiswasser gegossen, so scheidet sich der  Korper 
C5 H3 N C11 . C 0 C1 amorph aus. Zinn und Salzsaure reduciren ihn 
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leiclit uiid aus der zirinfreien Liisung scheidet sich beim Eiiidampfen 
die Verbindung CeH7N02 + H s P 0 4  in kleinen Warzen aus. Neu- 
tralisirt man die Liisung init Ammoiiiak, so fallt der A Ide  h y d e i  n e r 
L)i h y d r o o x y p y r i d i n c a r b o  n s h u r e ,  

kryshllinisch aus. Bus hrissem Wasser krystallisirt e r  wasserfrei 
in gut ausgebildeten, kurzeii Prismen oder mit 1 Mol. aq. in langeren 
Saulen. die an der Luft bald verwittern Der  Aldehyd reducirt ausserst 
leiclit ~mn~or~iaka l i sche  Silberlosung, farbt Eisenchlorid, wie die Komen- 
aminslure, violett, besitzt schwach saiire Eigenschaften, Iasst sich aber  
diircli Alkohol und Salzsiiure atherificiren. Es ist nicht gelungen, 
durch Oxydation eine Saure darans darzustellen. Wird die Komen- 
aminslure, statt rnit 3, rnit 5 oder mehr Molekulen Phosphorpenta- 
chlorid und Phosplioroxychlorid aiii Ruckflusskuhler digerirt und das  
Reaktionsprodukt nach Aufhiiren der Gaseiitwickelung in geschlossenen 
Rohreii vier Stunden auf %50° erhitzt und dann mit heissem Wasser 
behandelt , so wird eiii krystallinisches Gernisch von P e n t  a- und 
H e x a c h l o r p i c o l i n  erhalten. Aehnlich der Bildiing VOII Dichlor- 
chinolin aus Hydrocsrbostyril wird also Sauerstoff, Hydroxyl und 
Wasserstoff durch Chlor ersetzt. Aus dem mit Wasserdampf uber- 
destillirten Gemisch wird das H e x a c  h l o r -  a-P i c o l i n  , CBH C16 N, 
durch partielles Erstarrenlassen und Umkrystallisiren aus Alkohol rein 
gewoniien. Es ist in Wasser, Sauren und Alkalien unliislich. Aus 
heissem Alkohol f d l t  es beim Erkalten in farblosen , schiefwinkligen 
Prismen oder in Bkttchen vorn Schmelzpunkt 60°. Es besitzt einen 
schwachen, nicht pyridinartigen Geruch. Durch Kochen mit Wasser 
oder Alkali wird es iiicht angegriffen. Das letzte Wasserstoffatom 
des Hexachlorpicoliiis liisst sich durch Chlorphosphor bei Teniperaturen 
unter 300° nicht ersetzen. Mit Jodwasserstoffsaure und etwas Eisessig 
im Robr auf 200" erhitat geht das Hexachlorpicolin oder das Gemisch 
von Hexa- und Pentachlorpicolin in M o n o c h l o r p i c o l i x i  uber. Das 
letztere ist ein mit Wasserdampfen leicht fluchtiges, bki 164-165O 
siedendes, in der Kalte zu farblosen, bei 21'3 schmelzenden Prismen 
erstarrendes Oel vom specifischen Gewicht 1.146 bei 20°. Es riecht 
intensiv und sehr ahnlich dein Pyridin, lost sich schwer in Wasser, 
leicht in Alkohol und Aether. Das  Monochlorpicolin reagirt alkalisch; 
die S a k e  sirid krystallisirt und luftbestlndig, zerfallen aber  allmahlich 
beini Kochen mit Wasser. Das Platindoppelsalz ist in Wasser schwer 
liislich. Durch Digeriren mit J o d  und Natronlauge geht Monochlor- 
picolin in C h l o r j o d p i c o l i n  uber, eine mit Wasserdampfen leicht 
fluchtige, bei 11 10 schmelzende Base. Durch anhaltendes Erhitzen 
rnit Jodwasserstoffsiiure auf 2700 wird Chlor aus dem Chlorpicolin 
abgespalten, aber, wie es scheint, gleichzeitig Wasserstoff addirt. Der  
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griisste Theil der Substariz wird unter Abspaltung von Ammoniak 
zersetzt. Kocht man das Gernisch von Penta- und Hcxachlorpicolin 
mit dem doppelten Gewicht 80 procentiger Schwefelsaure, his das Oe1 
ebeii gelijst ist, so hat sich, indem das in beiden Verbindungen ent- 
haltene Trichlorniethyl in die Carboxylgruppe verwandelt worden ist, 
Dichlorpicolinsiiure , Dichloroxypicolinsaure und wenig Monochloroxy- 
picolinsaure gebildet. Erhitzt man liinger, so vermehrt sich die Menge 
der letzteren Saure. D i c h l o r p i c o l i n s a u r e ,  C 6 H ~ c & 0 2 N ,  lost sich 
in heissem Chloroform; aus heissem Wasser krystallisirt sie in Nadeln 
mit 1 Mol. aq.; Schmelzpunkt 1800. Bei 1000 vertliichtigt sich schon 
vie1 von der Saure, geringe Mengen auch mit Wasserdiimpfen; sie ver- 
bindet sich nicht mit verdiinnten Mineralsauren; mit Basen bildet sie 
krystallisirte Salze. Natriumamalgam spaltet in ammoniakalischer 
Losung Ammoniak ab, in saurer nicht. Beide Male entsteht ein nicht 
krystallisirbarer Syrup. Mittelst Zinn und Salzsaure erhalt man aus 
Dichlorpicolinsaure die in Wasser leicht Iosliche, bei 265-2700 schmel- 
zende T e t r a h y d r o  m o n o c  h l o  r p  i c o l i  n s au  r e , c6 Hs c 1  On N. Ihr  
Kupfersalz scheidet sich auf Zusatz von Kupferacetat zu einer wass- 
rigen LUsung in blauen Prismenbiindeln ab; ea ist in Wasser unloslich 
und zersetzt sich beim Kochen. Eisessig-Jodwasserstoff verwandelt 
die Dichlorpicolinsaure bei 140-150° in M o n o c h l o r p i c o l i n s a u r e .  
Dieselbe krystallisirt aus heissem Wasser in Nadeln mit I Mol. aq., 
lijst sich wenig in kaltem Wasser, leicht in Alkohol, ziemlich leicht 
auch in Aether. Mit Basen bildet sie krystallinische Salze; mit ver- 
diinnten Siiuren verbindet sie sich nicht; sie schmilzt bei 168O. Wird 
die Dichlorpicolinsaure drei Tage rnit Eisessig- Jodwasserstoff auf 
155-160° erhitzt, so entsteht u - P i c o l i n s a u r e  (Schmp. 136O) und 
H e x  a h  y d r o p i c  o 1 i n  s a u  r e. Das  salzsaure Salz der ersteren kry- 
stallisirt zuerst aus einem Gernisch beider. Die zum Vergleich darge- 
stellten drei isomeren Picolinsauren wurden sammtlich aus dem aus 
der Fabrik in Erkner stammenden Picolin erhalten. W e i d  e l  erhielt 
aus seinem Picolin nur zwei. Die H e x a h y d r o p i c o l i n s a u r e ,  welche 
neben wenig Monochlorpicolin aus der gechlorten Saore ohne Bei- 
mengung der Picolinsaure entsteht, wenn man der Jodwasserstoffsaure 
etwas Phosphor zusetzt, bildet ein in Wasser leicht lijsliches, mit 
2 Mol. aq. in Prismen krystallisirendes Platindoppelsalz. Die durcb 
Auskochen rnit Chloroform von Dichlorpicoliusaure befreiten 0 x y -  
s a u r e n  werden mittelst ihrer Kalksalze getrennt. Die aus dem auch 
in kaltem Wasser s c h w e r  l o s l i c h e n  Kalksalz abgeschiedene D i c h l o r -  
a - o x y p i c o l i n s a u r e  krystallisirt aus heissem Wasser in Nadeln 
oder Prismen mit 1 Mol. aq. (Schmp. 282O). Eisessig-Jodwasserstoff- 
saure reducirt sie bei 200-210° zu a - O x y p i c o l i n s a u r e ,  aus heissem 
Wasser Nadeln + 1 Mol. aq. (Schmp. 2670). Die Oxypicolinsaure 
reducirt n i  c h t Silberlosung, wie es die Pyridonderivate so leicht thun. 
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Mit Metalloxyden bildet sie gut krystallisirte, mcist schwer losliche 
Salze. In  concentrirter Salzsaure lijst sie sich, wird aber durch 
Wasser wieder gefhllt. Die durch haufiges Umkrystallisireii ilires 
leichter loslichen ICalksnlzes rein gewonnene M o n o c h l  o r - i f - o x p -  
p i c o l i n s a u r e  ist i n  Wasser auch leichter liislich als die Dichlorsaure: 
sie krystallisirt mit 1 Mol. aq. in dicken Nadelo (Schmp. 2570). Eis- 
essig-Jodwasserstoff redacirt sie bei 200" zu P - O x y p i c o l i n s i i u r e ,  
mit der eben genannten n-Siiure isomer. Schmp. 2500, in Wasser und 
Alkohol leichter liislich als die isomere, wie jene in Aether unloslich. 
Das krystallinische salzsaure Salz wird durch Wasser weniger leicht 
zersetzt. - Bemerkenswerth ist die Analogie zwischen Komensliure 
und der ein Sauerstoffatom weniger enthaltenden C h e l i  d on s ii u r e  des 
Schdlkrautes. Diese liefert beim Kochen mit Ammoniak eine der 
Komenaminsaure analoge Saure ( L i e t z e n  inaye  r ,  Dissert., Erlangen 
1878). - Komensaure, am Riickfluaskiihler mit Phosphorchlorid und 
dann rnit Wasser behandelt, liefert eine einbasische Saure CS Ha C1201; 
beim Erhitzen mit Phosphorchlorid auf '2900 aber liefert die Konien- 
saure P e r c h l o r m e  k y l e n  Cb Cls. Daneben entsteht Hexachlorlthan 
und andere blige Produkte. Das Perchlormekylen krystallisirt aus 
Alkohol in Prismen, Schmp. 390, riecht nach Kampher, kerfliichtigt 
sicli langsam und zersetzt sich bei etwa 2700, wo es zu sieden be- 
ginnt. bcllott-ll 

Neues Verfahren, genennt )\Auascheidungc(, zur Gewinnung 
des Zuckers aus seinen Losungen von E d i n u n d  v. L i p p m a n i i  
(&w. Zig 1883, 454). Werden verdiinnte, durch Zusatz ton staub- 
fijrmigem Aetzkalkpulver rnit Aetzkalk gcsiittigte Zuckerlosuiigen bei 
n i c k  zu hohen Temperaturen rnit iieuen Mengen des Pulvers vermisclit, 
so sclieidet sich sofort in der KGlte o h i i e  jede Anwendung von Warme 
der Zucker aus und zwar dem Anschein nach als dreibasischer, init 
etwas iiberschiissigem Kalk vermischter Zuckerkalk. Eine hochstens 
zweinialige FBllung geniigt zur vollstiindigen Eiitzuckerung der Losung. 

Gnhricl. 

Ueber Nitroprodukte der Mono- und Dialkylaniline roil 
P. v a n  R o m b u r g h  (Rec. trav. chim. 11, 31-33). (Auszug.) Bei 
der  Nitrirung von Dimethylanilin entsteht neben der Dinitrover- 
bindung ein bei 1270 schmclzendes Produkt ( M e r t e n s ,  diese Berichte X, 
995), welches nach des Verfassers Versucheii T e t r a n i t r o m o n o -  
i n e t h y l a n i l i n  ist (daneben tritt Kohlenszure auf) und a w h  aus Mono- 
methylanilin bereitet werden kann. Aus Mono- sowie Diathylanilin 
bildet sich analog T e t r a i l  i t r o m  o n  o a t h  y l a n i l  i n  vom Schmelzpunkt 
960 in kleinen , hellgelben , aus heissem Alkoliol krystallisirbaren 
TGfelchen. Diese Tetranitrokijrper geben niit dunner Sodaliisung Pi- 
krinsiiure; die Stellung der vierten Nitrogruppe ist noch nicht ermittelt. 



Ein vom Verfasser bereitetes D i n i t r o d i a t h y l a n i l i n  (Schmp. 800), 
811s Alkohol in orangegelbeg Nadeln anschiesseiid, zerfiillt durch s i e  
dendes Alkali in Diithylamin und a-Dinitrophenol vorn Schmelzpunkt 
1140 (1 . 2 . 4 ) .  Gabriel. 

Ueber die Phenyleeter der phoephorigen SBure von E r n  s t 
N o a c k  (Ann. 218, 85-113). Um einen Beitrag zur  Erkenntniss der 
Constitution der phosphorigen Saure zu liefern, hat Verfasser die - 
Phenylather der Saure untersucht. Auf Zusatz von 1 Molekiil Phenol 
zu etwas mehr als 1 Molekiil Phosphortrichlorid entsteht das M o n o -  
p h e n y l p h o s p h o r i g s a u r e c h l o r i d ,  CS Hs 0 P Cl2, welches, durch 
wiederholtes Fraktioniren gereinigt, eine bei 21 Go siedende, an der 
Luft rauchende Flkssigkeit vom specifisclien Gewicht 1.348 bei 180 
ist, die bei der Destillation sich theilweise in Phosphorclilorur und 
Diphenylphosphorigsaurechlorid, bezw. in Triphenylphosphorigsaure- 
i t h e r  zersetzt. Durch Wasser wird es sehr energisch zerlegt. Das 
D i p  h e n  y 1 p h o s p  h o r i g s i i u  r ec h l  o r i d ,  (C, Hs 0 ) 2 P  C1, wurde durch 
Fraktioniren der bei der Destillation der vorhergehenden Substanz 
durch Zersetzung entstandenen hoher siedenden Antheile im luftver- 
dunnten Raum isolirt und ist eine bei ca. 295O (731 mm Bar.) siedende 
Fliissigkeit vom specifischen Gewicht 1.221 bei 180, welche nicht so 
stark raucht und durch Wasser nicht mit so grosser Heftigkeit zersetzt 
wird wie der Monophenylkiirper. Bei der Zersetzung durch Wasser' 
erhalt man aus beiden zunachst unter Salzsiiureentwickelung die Mono- 
phenyl-, bezw. die diphenylphosphorige Saure als farblose Fliissig- 
keiten , ein geringer Ueberschuss von Wasser zerlegt jedoch beide 
Aether in Phenol und in phosphorige Saure, welche zusammen zu 
krystallisiren yermogen. Dcr T r i p  h e n  y 1 p h o s p  h o r i g s  Lur e a t  h e r ,  
(Ce H5 0)3 P, durch Eintropfenlassen von Phosphortrichlorid in etwas 
mehr als 3 Molekiile Phenol und Erhitzen des Rohprodukts auf 2,500 
im Kohlensaurestrom (zur Entfernung der Salzsaure) dargestellt und 
durch Destillation im luftverdiinnten Raume gereinigt, ist eine ober- 
halb 3600 siedende, farb- und geruchlose, stark lichtbrechende Flussig- 
keit vom specxschen Gewicht 1.184 bei 180, unliislich in Wasser, 
dadurch aber in Phenol und phosphorige Saure sich zersetzend. Durch 
trockenen Sanerstoff wird der Aether nicht zu Triphenylphosphat oxy- 
dirt, wie man es nach dem Verhalten des Triathylphosphits hatte er- 
warten sollen, ebenso waren Versuche, den Aetlier durch Erhitzen mit 
Zinkstaub und rnit Natrium zu Triphenylphosphin oder einer Phos- 
phenylverbindung zu reduciren, ohne Erfolg. Mit Brom rereinigt sich 
der  Aether in heftiger Reaktion zu einer in kleinen, gelbrothen Tafeln 
krystallisirenden, an der Luft unter stnrkem Rauchen sofort zu eiiiem 
Oel zerfliesseiiden Substanz (CS Hs O), P Br2, welche mit Wasser sofort 
zu Triphenylphosphat und Rromwasserstof sich zersetzt. Pil)iier. 

Rerichte d. D. diem. Gesellschalt. Jalirg. X U .  90 
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Ueber Verbindungen von Phenolen mit Amidobaaen von 
R. S. D a l e  und S c h o r l e r n m e r  (Ann. 217, 287). Verfasser habrn 
gefuncten, dass Rosanilin niit Aurin in weingeistiger Losung erhitzt 
eine Verbindung liefert, welche, R o s a n i l i n a u r i n a t  genannt, in Wein- 
geist leichter lijslich ist als ihre beiden Restandtheile nnd Seide rein 
fuchsiriroth Erbt .  In derselben Weise scheinen sich uberhaupt Arnin- 
basen rnit Phenolen zu vereinigen. so  liefert Anilin niit Phenol zuin 
Kochen erhitzt eine aus Weingeist in gliinzeuden Tafeln krystallisirende, 
bei 29.50 schmelzende, bei 184.50 siedende Verbindung, die einen den, 
Phenol iihnlichen, aber vie1 schwachcren Gernch besitzt and die Haiit 
nicht angreift. Piiiner. 

Ueber einige Phenolderivate von L. H e n r y  (C'ompt. rend 96, 
1333). Durch Erwarrnen ron Aethylenchlorobrornid niit Phenol- 
kalium auf dem Wasserbad hat Verfasser C h l o  r l t  h y l  p h e  n o  l a  t h e r  ? 

Cs H5 0 C2 HI C1, dargestellt. Von der geringen Menge zugleich ent- 
ytandrnen Aethylendiphenolathers durch Destillation befreit bildet die 
Verbindu~ig verliingerte hexagonale Blattchen des klinorhornbischen 
Systems von angeiiehmem , phenolahiilichen Geruch und scharfen Gc- 
schrnack, schmilat bei 25O, koclit unzersetzt bei 2210 (754 rnm Bar.) 
und ist nicht in Wasser, leicht in Alkohol und Aether loslich. Der 
A e t h  y l e n d  i p h e n olii t h e r ,  (C6& O)? CZ H5, welcher neben der vor- 
hrrgrhenden Verbindung entsteht , ist leichter aus dern von W e d d i g e  
brschriebenen Bronilthylphenolather zu erhalten und ist eine klara, 
Ptherisch riechende, unzersetzt bei 2.30" siedende Flussigkeit rom 
specifischen Genicht  1.018 hei 110. Hat  man zu seiner Darstellung 
den Brornathylphenolather verwendet, so bildet sich als Nrbenprodukt 
anscheinend P h e n y l o x P t h y l e n ,  CgH:,OCH: CHz, eine Lei 1700 
siedende Fliissigkeit, welche leicht Brom aufzunehmen vermag. 

Monobromallylbromid, CH2 Br . C R r  . CH2 (Siedep. 1420) reagirt 
leicht auf Phenolkalium und liefert R r o m a l l y l p h e n o l i l t h e r ,  eine 
farblose, schwach pheiiolartig riechende, bitter und scharf schrneckende, 
linter geringer Zersetzung bei 240° siedende Fliissigkeit vom speci- 
fischen Gewicht 1.4028 bei 110, die mit weingeistiger Kalilauge P h e n y l -  
p r o p a r g y l a t h e r ,  C6H50C3H3, liefert. Letzterer ist eine farblose, 
allrniihlich braun werdende, propargylahnlich riechende, siiss und scharf 
schrneckende, nicht coiistaiit oberhalb 2000 siedende Fliissigkeit vom 
specifischen Gewicht 1.246 bei 6O. Pinner. 

Ueber einige Derivate von Diphenylenkotonoxyd von 
A. G. P e r k i n  (Chcm. SOC. 18x3, I, 187). Bei schnellern Erhitzen von 
Salicylsiiure und Essigsiiurennhydrid bildet sich neben Diphenylenketon- 
oxyd (diese Ben'chte S V I ,  339) ein Korper von der Forrnel ClcHgOg, 
der jeneni dwch kalten Alkohol entzogen wird. Er lost sich im reinen 
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Zustand such in heisseni Alkohol nur weuig, schmilzt bei 1920 und 
destillirt zum Theil unzersetzt. Beim Kochen niit alkohdischer Kali- 
lauge wird er in eine Saure, Clr HsOp, urngewandelt, die bei 2750 
schmilzt und in glanzenden Nadeln sublirnirt. Die Struktur beider 
KGrper ist vorlaufig noch dunkel. Beirn Eintragen von Diphenylen- 
ketonoxyd in raurliende Salpeterslure oder ein Gemisch von rauchender 
Salpetersaure und Schwefelsaure bildet sich D i n i t r o d i p h  e n y l e n -  
k e t o n  o x y d ,  C13Hs (N@a)2 0 2 .  Dnsselbe ist aiich in heissem Alkohol 
schwer loslich, leichter in Naphta und fiillt beirn Erkalten in feinen, 
bei 261O schmelzenden Nadeln. Bei der Reduktion mit Zinn und 
Salzsaure entsteht D i a m  i d o d i p  h e n  y l e n o x  y d ,  welclies aus Naphta 
in orangerothen Niidelchen , aus verdfinutern Alkohol in rubinrothen 
prismatischen Nadeln krystallisirt. Die Base verbindet sich niit einem 
und mit zwei Molekiilen Salzsaure; beide Salze liefern rnit Platinchlorid 
krystallisirte Doppelsalze. Wird Diphenyleiiketonoxyd in Nordhauser 
Schwefelsaure eingetragen und die Liisiing so lange erhitzt, bis auf 
Zusatz von Wasser kein Niederschlag fiillt, so hat sich die D i s u l f o -  
s a u  r e gebildet , deren Baryumsalz aus heissern Wasser beim Er-  
kalten rnit 1 Molekiil aq. krystallisirt. Die freie Saure krystallisirt, ist 
aber in Wasser sehr leicht loislich. Dibromdipheny lenketonoxyd  
entsteht, wenn das Ketonoxyd bei gewijhnlicher Ternperatur oder im 
Rohr bei hSherer Ternperatur rnit Brorn behandelt wird. Es krystal- 
lisirt aus Alkohol in langen Nadeln voin Schrnp. 910'. srhotten. 

Zur Kenntniss des barins und Furfurins von R. B a h r rn a n n 
(Journ. pr. Chem. N. F. 27, 295-3320). Amarin, nach den Angaben 
von B e r t a g n i n i  (Ann. Chem. 88, 127) dargestellt, Schrnp. 113O, addirt 
in absolut atherischer Losung 1 Molekiil Acetylchlorid. Die Verbindung 
ist eine sehr lockere und nur in ganz trocknern Zustande lasst sie sich 
einige Zeit auf bewahren. Mit Alkohol, zumal in der Wiirrne, behandelt, 
Liefert sie D i a c e t y l a m a r i n .  Dasselbe lost sich nur in grossen Mengen 
kochenden Alkohols und %lit daraus beirn Erkalten in farblosen, bei 
2680 schmelzenden Nadeln. Es ist unloslich in Wasser, Aether, Benzol 
und Chloroform. Gegen Sauren und Alkalien ist es indifferent. Beim 
Reiben wird es sehr leicht elektrisch. Benzoylchlorid addirt sich in 
absolutem Aether ebenso zu Arnarin, wie Acetylchlorid; in absolutem 
Alkohol entsteht eine krystallisirte Verbindung von Benzolsaureathyl- 
ester mit einem urn 2 Wasserstoffatome iirmeren Arnarin, deren Struktur 
noch uiibekannt ist. Chlorkohlenslureester vereinigt sich mit Amarin 
in atherischer Losung zu D i c a r b o x a t h y l a m a r i n .  Dasselbe lost sich 
leicht in kochendem Alkohol, fallt aber beim Erkalten wieder aus und 
ist so von dem gleichzeitig sich bildenden salzsauren Amarin zu tremien. 
I m  Wasser ist es unloslich, in Aether fast unloslich. Durch mehr- 
tiigiges Erhitzen mit alkoholischem Ammoniak auf looo wird eine 

90' 



1380 

Oxathylgruppe durch Aetliylamid ersetzt, C2lH16 ~coOCaHs CON(c2H5)HI N ~ .  

Dieser Kijrpir lost sich sehr leicht in Alkohol und krystallisirt bei 
fast vollstiilidigem Verdunsteti des Losungemittels in feinen Nadeln. 
Mit Salzsaure, Schwefelsiinre und mit Platinchlorid liefert er gut kry- 
sttrllisirte, in heissem Wasser leicht, in kaltem schwerer losliche Salze. 
Beim Erhitzen mit Salzsiiure im Rohr spaltet er unter Bildung neuer, 
nicht niiher untersuchter Korper Aethylamin ab. Dem Amarin giebt 
der Verfasser die von Claiis (diese Berichte xv, 2326) aufgestellte 
Formel, indem er anniinmt, dass sich das Acetylchlorid zunachst an 
das alleinstehende Stickstoffatom anlagert und dass bei Bildung des 
Diacetylamarins das Chlor rnit dem benachbarten, an Kohlenstoff han- 
genden Wasserstoffatom als Salzsaure austritt, wahrend eine zweite 
Acetylgruppe den Imidwasserstoff des anderen Stickstoffs ersetzt. Dae 
F u r f u r i n ,  nach der Angabe von F o w n e s  (Ann. Chem. 64, 52) durch 
Kochen von Furfuramid rnit verdiinnter Kalilauge dargestellt , Schmp. 
1160, addirt i n  atherischer Liisung wahrscheinlich auch erst Acetyl- 
chlorid, wie das Amarin. Bei liingerem Stehen der Losung, welche 
bald salzsaures Furfurin abscheidet, bildet sich das schon von S c  hiff 
(diese Berichte X, 1188) dargestellte Acetylfurfur in .  Benzoylchlorid 
scheint in erster Phase ebenso zu wirken. Wird dann das Reaktione- 
produkt mit Alkohol gekocht, so bildet sich ein in Wasser, Alkohol 
und Aether unloslicher, in kochendem Chloroform und Eisessig 10s- 
licher, krystallisirter Korper , dem der Verfasser die Formel 
ClsH11 iOcaHs c6 H5 c 01 03Na giebt. Allerdings stimmen die Analyseii nicht 

genau. Ein Lei der Einwirkung des Benzoylchlorid au f  alkoholische 
Furfurinlosung entstehender krystallisirter Kiirper sol1 spater niiher 
untersucht werden. Chlorkohlensaureather verwandelt Furfurin in 
atherischer Losung in C a r  b o xii t h y 1 f urf ur i n ,  C15Hll(COOCaHS)03N2. 
Dasselbe krystallisirt aus Alkohol in Prismen vom Schmp. 1240. Das 
Furfurin zeigt also in seinem chemischen Verhalten grosse Aehnlich- 
keit mit dem Amariri. Srhotten. 

Ueber eine quaternhe, vom Oxychinolin aioh ableitende 
Baae von Ad. Wurtz  (Compt. rend. 96, 1269). Verfasser hat aus 
Nitrophenol, Amidophenol, Glycerin iind Schwefelsaure Orthooxy- 
chinolin, welches bei 750 schmelzende Nadeln bildet, dargestellt und 
durch zehntiigiges Erhitzen rnit Aethylenchlorhydrin im Wasserbad in 
0 x a t  h y lo  x y c h i n o l in  c h 1 o rid , Cg & (0 H) N . Cp Hb(0 H) CI , iiber- 
gefiihrt. Die Reaktiorismasse wurde durch Destillation im Vacuum 
vom iiberschfissigen Chlorhydrin befreit, der Riickstand in absolutem 
Alkohol gelost, rnit Aether die Salze gefallt, diese in Wasser wieder 
gelost , mit Platinchlorid gefiillt , das Chlorplatinat, welches aus Oxy- 
chinolinsalz und dem der quaternaren Base besteht, mit Schwefelwasser- 
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stoff zersetzt, und, urn das Oxychinolin zu entfernen, die Losung der 
Chlorhydrate mit Silberoxyd versetzt und rnit Aether ausgeschiittelt. 
Die zuriickbleibende, stark alkalisch reagirende wasserige Losung 
wurde wieder durch Salzsaure und Platinchlorid in das Ch lo rp la t ina t  
iibergechrt. Letzteres, (C11H1zNOaCl)zPtCl4, ist ein in Wasser sehr 
wenig losliches Krystallpulver. Das daraus durch Zersetzen mit 
Schwefelwasserstoff erhaltene Chlorhydrat bildet kleine gelbe wasser- 
freie Krystalle und liefert, in wasseriger Liisiing mit Silheroxyd be- 
handelt, eine stark alkalische rothe Fliissigkeit. Das gelbe Goldsalz 
der Base zersetzt sich rasch unter Braunfarbnng. Piiiner. 

Ueber daa Cyanin aua Chinolin von S. Hoogewer f f  und 
W. A. v a n  D o r p  (Rec. trav. chim. 11, 23-30). Chinolin (aus 
Chinabasen) giebt urn so schwieriger den krystallisirten Farbstoff 
(Cyanin), je reiner es ist: aus der reinen Base entsteht eine alkohol- 
lijsliche violette, nicht blaue Substanz. Gereinigtes Leukolin liefert je 
nach dem Ursprung blaue bis violette Farbstoffe. Synthetisches Chi- 
nolin (S k r a u p )  giebt kein Cyanin, sondein einen fuchsiniihnlichen 
Farbstoff, wenn man aber das synthetische Chinolin rnit l / ~  Theil 
Lepidin (aus Chinabasen) versetzt hat, resultirt ein Ham, welches eine 
blaue alkoholische Liisilng giebt; ahnlich verhiilt sich ein Gemisch von 
Leukolin rnit Theil Lepidin. Eine Mischung von Chinolin (aus 
Chinabasen) rnit '/lo Theil Lepidin liefert einen stark blaustichigen 
Farbstoff. Hiernach scheint die Cyaninbildung von der Gegenwart des 
Lepidins im Cbinolin bedingt zii sein. (Vergl. diese Berichte XVI, 425.) 

Ueber das Lepidin von S. H o o g e w e r f f  und W. A. van  D o r p  
(Rec. trav. chim. 11, 1 - 27). Ueber einige bereits friiher (diese 
Berichte XI11 und XIV) publicirte Untersuchungen machen Verfasser 
ausftibrlichere Augaben, aus denen Folgendes nachzutragen ist. 
Ziir Lepidindarstellung empfiehlt es sich, 3 Theile Cinchonin mit 10 
Theilen Bleioxyd (vergl. Be h r und v a n  D o  r p, diese Berichte VI, 7 53) 
ails einer Eisenretorte zu destilliren, aus dern neben Ammoniurncarbonat 
und brennbaren Gasen resultirenden Oel die Fraktion 230- 300° ab- 
zuscheiden und daraus das Lepidin als saures Sulfat zii isoliren. Es 
ergab 1 kg Cinchonin, 55 g reines Lepidin, welches bei 261 -2630 
(Quecksilberfaden ganzlich in Dampf) siedet, unter 00 erstarrt, sich im 
diffusen Licht kaiim merklich fiirbt, und anscheinend ein Hydrat rnit 
2HaO bildet (diese Berichte XVI, 423). Das Platinsalz verliert seine 
2 Molekiile Krystallwasser bei 100-llOo, das saure Sulfat hat die 
Formel Cl0 H9N . H2 S 01, das Pikrat , Clo H9 N . Cg H1 Na 0 7 ,  kleine, 
gelbe Nudeln, beirn Vermischen der entsprechenden alkoholiscben 
warmen Losungen entstehend, scbmilzt bei 207 - 2 0 ,  das Tartrat, 
C l o 1 l ~ N .  CqHsO6 + HaO, analog dem vorigen Salz bereitet, verharzt 

Galmiel. 



auf deni Wasserbad. Mit 30 g Kaliuinbichroinat , 45 g Schwefelsaure 
und 135 g Wasser erhitzt, bildet Lspidin C i n c h o n i n s a u r e ,  welche 
W e i d  e 1 atis Cincliolepidiii erhielt : Lepidin und Cincholepidin sind 
identiscli. Durch gelindes Erwiirinen der SLiireliisung rnit Kupferacet.at 
entsteht Kupfercittchotiiu:it, (CI4,Hs N 0 2 ) ~  Cu. - Bei Oxydation des 
Lepidiiis zu M e t h y l c l i i n o l i n s a u r e  (man niinmt vorthei1h:ift 7.5 g 
Permanpinat auf 1 g Base) gcheii 22 pCt. des Kohlenstoffs i l l  Kohlen- 
sSure, 4.6 pCt. des Stickstoffs in Amnioniak und 7.2 pCt. des Kohlen- 
stoffs in Oxalsiiure iiber; die Msthylcliinoliiisaure lasst sich durch das 
13leisalz reinigen und die gleichzeitig entstandene Pyridint~icar~onsaure 
als Kalksalz absclieideii; jeiie Siiure lost sich i n  108.6 Theilr Wanser 
voii 10". Bei 0xpd:itioii der MethylcliinolinsLiire (vort11eilh;ift niit der 
2.8 faclien Meiige Kaliiiiiiperninnga~t;it) werden 9.3 pCt. des Stickstoffs 
der Hase in  Amnioniak rerwandelt; die dabei entstehende P y ri d i n -  
t r i  c a r h oil s h  u r e  (Cinclioineronsaiire) braiint sich bei 190- 'LOO", 
schniilzt bei 240-245O und wird von 101 Theileii Wasser w n  8.5O 
gelost. Metliylpyridit icarbotisaure (Schnip. 21 1-212O) durch Er- 
hitzen voii Metliylchi~ic~li~is~ure cntsteliend, ist leicht iii warmern hlkohol 
und Wasser, fast gar nicht ill Aether und Benzol liislich, bildet eiri 
flockiges, bald krystnllinisch werdendas Kupfersalz und ein nadliges 
Silbersalz, welches sich bei l X O o  zu zersetzen begitint; mail fiihrt die 
SLure niit der etwa 4 fachen Menge Kalinmperniangannt in Cinchomeron- 
s la re  iiber, wobei etwa 3 pCt. d rs  Stickstoffs als Amnioniak auftreten; 
das Kupfersalz der letztereri entliiilt 3.5 Molekiile Waaser, ron deiieri 
3 bei 100-1030 entweichen. 1;:ihriel. 

Untersuchungen iiber das ltherische Oel der Angelicewureel 
r o n  L. N a u d i n  (Compt. rend. 96, 1152). Vor Kurzeiii hat Verf. rnit- 
getheilt, dass der Hauptbestandtheil des aus den Saarne t i  ron  Ange- 
lica Archangelica durcli Destillatioii rnit WasserdaiiipT erhaltenen athe- 
rischen Oels eiii sehr leicht veriinderliclies, bei 17.5" siedendes Terpen 
( T e r e b a n g e l e n )  sei. Verf. hat jetzt aus der Angel icawurzel  das  
atherische Oel in gleiclier Weise gewonnen. Dasselbe siedet zur Hiilfte 
von 163--167O, zu 25 pCt. zwischen 167" und 330°, wiihrend der Rest 
schwer destillirbar ist. Bei wiederholter Destillatioii steigt der Siede- 
punkt stets, so dass schon bei dieser Ternperatur eine Polymerisation 
einzutreten eclieint. Es wurde daher das Rohol durch Frnktioiiirung 
iln Vacutini gereinigt. Dsbei erhiilt man schon bei d r r  ersten Destil- 
lation zu 75 pCt. ein Oel, welches fiirblos ist, an1 Licht sich nicht 
reraiidert , schwach pfefferartigeli Geruch besitzt , bei 1 G6@ kocht, die 
Dichte 0.870 bei 00 besitzt und i n  200 nitii dicker Schicht die Polari- 
sationsebeiie uni 5" 39' nncli rechts dreht. Durcli anhaltendes Erliitzeii 
auf 100° wird es kaum ver8ndert, durcli Erhitzeri auf  IGO" verliert es 
ill wenigen Stunden seiiie Leichtfliissigkeit. Mit Salzsaure liefert es  



nur ein fliissiges Monochlorhydrat. Vrrfasser bezeichnet dieses Oel 
als ,!I - T e r e  b a n g e l  e n. Piririer. 

Zur Kenntniss des Theobromins von E r n s t  S c h m i d t  iind 
H e i n r i c h  P r e s s l e r  (Ann. 217, 287-306). Yerfnnser habcn das 
Theobromin durch Auskocheii von entijlter Cacao , welche mit ilirem 
halbem Gewicht Calciumhydrat versetzt war, rnit 80 procentigen Wein- 
geist, wobei schon beim Erkalten des Filtrats ein Theil der Base 
aiiskrystallirt , dargestellt. Die Base bildet ein aasserfreies Kryetall- 
pulrer, subliniirt bei ca. 290° ohne zu schnieleen und ohne merklichr 
Zersetzung und verbindet sich niit Siiuren zu gut krystallisirenden, 
sauer reagirenden, schon durch Wasser und Alkohol , ebenso beim 
Erwirmeni sich zersetzenden Salzen. Das Bromhydrat, CT HsNJ 0 2  . 
HBr + H?O, bildet farblose, durchsichtige Tafeln, das C h l o r h y d r a t ,  
C.r Hs h’t 02 . HCI + Ha 0, farblose Nadeln, die bei I 0Oo ihr Wasser 
uud die Sdzsaure vollstandig rerlieren; das P l a t i n d o p p e l s a l z ,  
(CiHsNa02.  HCI)*PtClr, krystallisirt bald rnit 4H20,  bald rnit 5H2O 
in orangegelben, durchsichtigen h’adeln, das G o l d d o p p e l v a l  z ,  
C7 Hs N* 0 2  . H CI . Au Cl3. in gelben wasserfreien Nadelbiischeln. Das 
S u 1 f a t  , aus der schwefelsauren Losung der Base niit Alkohol gefallt, 
konnte nicht von constanter Zusarnmensetzung erhalten werden , das 
A c e  t a t ,  C7 Hs NI 0 2  . Cz 0 2 ,  scheidet sich aus der Liisung der 
Base ill heisser Essigsaure beim Erkalten aus und dunstet schon 
beim Liegen an der Luft allniiihlich slmmtliche Essigsaure ab. - 
Jodmethyl vereinigt sich niit Theobromin selbst bei 160° nicht , fiigt 
man jedoch Kaliurnhydrat zu, so bildet sich schon bei gewijhnlicher 
Temperatur Caffei’n. - Salzsaure wirkt auf Theobromin erst bei 2400 
ein uud erzeugt daraus Ammoniak, Methylamiu, Sarkosin, Kohlensaure 
und AmeisensBure. - Barythydrat erzeugt aus dem Theobromin an- 
scheinend zunachst dus dem Caffei’din hornologe Theobrornidin, dieses 
konnte jedoch nicht rnit Sicherheit constatirt werden. Schliesslich 
entstehen bei dieser Reaktion dieselben Produkte wie bei der Ein- 
wirkung von Salzsaure. Mit Brom liefert die Base das von E. F i s c h e r  
beschriebene Bromtheobrornin. Durch anhaltendes Kochen niit starker 
Salpetersaure wird sie in Methylparabanssure, Methylamin und Kohlen 
sHure zerlegt. Amrnoniak entsteht hierbei nicht , ebensowenig wie 
beim Kochen von Caffei’n rnit Salpetersaure, wahrend nach den An- 
gaben von M a l y  und H i n t e r e g g e r  bei des Oxydation des Caffe’ins 
niit Chromsaure neben Dimethylparabansaure, Kohlensaure und Methyl- 
nniin auch Animoniak entsteht. Piiriier. 

Ueber dss Vorkommen von Caffeb im Cacao von E r n s t  
S c h m i d t (Ann. 207 , 306). Hei der Darstellung des Theobromius 
aus Cacao hat  Verfasser in deli letzten Mutterlaugen Caffeh aufge- 
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funden, welches durch Losen in kaltem Benzol vom Theobromin be- 
freit iind durch Umkrystallisiren aus Wasser gereinigt werden kann. 

t'inner. 

Ueber Einwirkung von Salza&ure auf Xanthin von E. S c h m i d t 
(Ann. 217, 308). Wie  Caffei 'n  iind Theohromin wird aiich das 
Xanthin beim Erhitzen mit Salzsaure auf 200° zersetzt, nur entsteht 
riatiirlich kein Methylamin, sondern niir Ammoniak , daneben Kohlen- 
siiure, Ameisensiiure iind Glycocoll. Piniier. 

Studien iiber das offloinelle Veratrin von E m i l  B n s e t t i  
(Arch. Pharm. 1883, 82-106). Aus dem ResumP. des Verfassers uber 
seine ausfiihrlich mitgetheilte Arbeit sei folgendes hervorgehoben : 
1) Das reine, officinelle Veratrin ist ein inniges , ausserlich amorphes 
Gemisch z weier anscheinend isomerer Alkaloi'de der Formel C32H~gN09 
von deneri das eine krystallisjrbar und in Wasser so gut wie unloslich 
(1 : 836 bei 15O) - k r y s t a l l i s i r t e s  V e r a t r i n  - das andere nicht 
kryatallisirbar, aber in Wasser loslich (1 : 33 bei 15O) ist Veratridin. 
Bereits relative kleine Mengeri des ersteren (Schmp. 205O) machen das  
letztere Alkaloi'd wasserunlijslich , und umgekehrt hindern bereits ge- 
ringe Mengen des letzteren die Krystallisation des ersteren. 2) Durch 
alkohnlisches Barythydrat zer&llt: a) krystallisirtes Veratrin (Ceradin 
von W r i g h t  und L u f f ,  diese Berichte XI,  1267) in Angelicasaure 
und in amorphes C e r i d i n ,  Cz~Hr5N09, (ein gelblich weisses, nicht 
zum Niesen und Husten reizendes Pulver, von alkalischer Reaktion, 
siisslichem Geechmack und dem Siedepunkt 182- 185O; liislich in 
Wasser , Chloroform, Amylalkohol, weniger in Aether, schwerer in 
Renzol, Schwefelkohlenstoff utid Petroleumiither) nach der Gleichung : 
C32H19N09 + 2 H 2 0  = C5H802 + GTHqsN09. b) V e r a t r i d i n  
(wasserlosliches Veratrin von W e i g e l i n ,  S c h m i d t  und K B p p e n ,  
diese Bm'chte IX,  1115; vielleicht auch identisch mit dem Veratrin 
von W r i g h t  und L u f f )  in Veratrumsaure (Schmp. 178.50) und eine 
amorphe Base, V e r a t r o i ' n ,  C ~ ~ H ~ ~ N ~ O I B ,  (Schmp. 143-1480, zum 
Niesen und Husten reizendes, gelblich weisses Pulrer  , in Wasser 
schwer, in den anderen ublichen Losungsmitteln leicht loslich) nach 
der Gleichung: 

2C32HdgNOg + AH20 = CsHio04 + C ~ ~ H R ? N ~ O I ~  + 2 H 2 0 .  
Mit Wasser krirze Zeit erhitzt oder Ihgere Zeit damit in  Be- 

riihriing geht das Veratridin in v e  r a t r 11 m saures Veratroi'n, C55H9aN2016. 
CgHloOl + 3H20, vom Schmelzpunkt 165-170O uber, welches durch 
verdiinnte Sauren in Veratroi'n rind Veratrumsiiure zerlegt wird. 
3) S c h m i d t  und K o p p e n ' s  arnorphes Veratrin ist ein Gemisch von 
krystallisirbarem Veratriri iind Veratridin in einem andereri Verhaltniss 
als im officinellen Prapnrate. Gnbriel. 
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Ueber dee Laaerpitin von R i c h a r d  Ki i lz  (Arch. Pharm. 21, 
lGl-175). L a s e r p i t i n  (nach A. F e l d m a n n ,  Ann. Chem. 135, 236 
durch die Formel C24 H36 02 ausgedriickt) wurde aus der weissen 
Enzianwurzel (Laserpitiurn Zatifolirm) durch Extraktion rnit Petroleum- 
ather in monoklinen, bei 1 180 schmelzenden Krystallen (00 P rnit OP, 
P 00 und Q, P a) gewonnen, welche nicht von verdiinnten Aetzalkalien 
und Siiiiren, leicht von Chloroform, Aether, Benzol und Schwefel- 
kohlenstoff, weniger leicht von kaltem Alkohol gelost werden und die 
Zusammensetzung C15H22O4 besitzen. Das A c e  t a t , C15H2201. C~H402, 
bildet seidenglanzende Nadeln oder grosse saulenformige Krystalle; 
das A c e t y l l a s e r p i t i n ,  C15Hal(CaHsO)04, rnit Acetanhydrid und 
Natriumacetat bereitet, krystallisirt in farblosen, bei 1 13O schmelzenden 
Nadeln, welche sich nicht in Wasser, wohl aber in Eisessig, Alkohol 
Aether und Chloroform losen. Lost man Laserpitin iinter sorgfaltiger 
Riihlung in rauchendcr Salpetersanre, iind giesst dann Wasser ein, so 
resultirt eine weisse , aniorphe, geruch- und geschmacklose Masse, 
welche in Petrolather und Wasser unliislich, von Alkohol, Aether, 
Chloroform und Eisessig gelost wird, bei 100" sintert, bei 115" vollig 
schmilzt, und nach 'der Formel C15 H20 (N 0 2 )  0, + Ha 0 zusammen- 
gesetzt seinem Verhalten nach e i n  S a l p e t e r s l n r e a t h e r  zu sein 
scheint. In Chloroform gelost rnit Brom versetzt giebt Laserpitin 
eine allmahlig zii rosettenartig gruppirten Nadeln erstarrende Masse 
(Loslichkeit wie bei der vorangehenden Verbindung) vom Schmelz- 
punkt GOO, welche wahrscheinlich ein Gemisch, vielleicht von 
C15HmBr204 und C15H9Br304 ist. %lit Zinkstaub oder besser rnit 
Natronkalk destillirt scheint das Laserpitin Aceton zu liefern ; 
durch Kochen rnit concentrirter Salzsaure (2 Stunden) in alkoholischer 
Losung wird es in Methylcrotonsaiire nnd L a s e r o l  verwandelt, mit 
Schwefelsaure liefert es Angelikasaure , mit verdunnter Salpetersiiure 
hauptsachlich Kohlensaure und Oxalsaure , rnit Kalilauge Angelika- 
saure und ein Harz (gewiss Laserol), rnit festem Kalihydrat dagegen 
Methylcrotonsaure. L a s e r o l  (nach F e l d m a n n  ClrHza 04) konnte 
nur als braune Harzmasse von wechselnder Consistenz erhalten werden; 
zwei Analysen desselben fiihrten zur Formel C N H ~ ~ O : , ,  so dass es 
aus Laserpitin wie folgt entstanden sein kijnnte : 

2 CIS H22 0 4  + Hs 0 = C2o H30 0 5  + 2 Cs H8 0 2 .  
Gahriel. 

Ueber daa Colooynthin von G u s t a v  H e n k e  (Arch. Pharm. 
21, 200-2205). Der alkoholische Extrakt aus 5 kg von den Kernen 
befreiten Koloqninten (Citrullus Coloqnihis) wird verdunstet und der 
Riickstand rnit Wasser erschopft, filtrirt, das Filtrat mit Gerbsaure 
gefallt, die Fallung abfiltrirt, mit Bleicnrbornat aof dem Wasserbad 
eingetrocknet iind rnit Alkohol behsndelt, welcher das Colocynthin 
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(30 g) aufiiiniuit: es bildet eine spriide, colophoniiimartige Masse, welche 
nrutral gegen Lakrniis sich in 20 Theilen kalteii oder 16 Theile 

arnien Was.sers, sehr leicht in Weiiigeist , schwerer in absolutem 
Alkohol, nicht in Chloroform, Aether, Benzol, Schweft4kohleiistoff und 
Petroliither liist. Daa Verhalteii der Substanz gegcw verschiedene 
Ageiitirn &lie in1 Originid. t.nllrlel 

Cinchocerotin von A. H c l n i s  (Arch. Phurm. 21, 279-2283). 
Nit Kalkiiiilcli getrocknete, flache siidarnerikanische Calisapariride 
\vurcle mit Alkohol ausgekocht uiid abgekiihlt; aus der Lii-ung schied 
sicli rinc braune Musse ab, welche nebeii einer iii Alkohol schwer- 
Iti-lichen, weiasgelben, noch zu untersuchendeii Subbtanz dlts in Alko- 
hol leichtliisliche Cinchocerotiii enthalt : selbiges bildet krystallinische, 
w&se, leichte Schiippen, schrnilzt bei 1300 ,  wird aucli ron Aether 
niid Chloroform, nicht roil  Wasser, Salzsiiure, rerdiinnter Schwefel- 
siiure uiid Eisessig geliist, besitzt die Zusaniniensetzung (Cz; Has 02) . ,  

giebt mit Kaliuinbichroniat und Schwefelsaure oxydirt fliichtige Fett- 
siiureii (Essig- iind Buttersnure wurden n:icligewiesen) unil C i n c h o -  
c e r o  t i n s i i u r e ,  C10H2202, in kleinen, bei 72" schmelzeiiden, Kry- 
stallwarzen, deren Kalksalz 10.76 pCt. Calcium eiithielt. D:rs Cincho- 
crrotiii gehiirt anacheinend ill die NBhe yon Retulin und Cerin. 

( . . 1111-1  

Zur Kenntniss der Agaricinsaure von E. J a h n s  (Arch. Pharm. 
2 I ,  260-27 1). Dem Lfirchenschwamm werden durch Extraktion n i t  
Alkohol tblgeiide Stoffe entzogen: 1) 3-5 pCt. eincs anscheinend 
alkoholartigen, iu Nadeln krystallisirenden , bei 27 1-272" schrnelzen- 
den, sublimirbaren Kiirpers, welcher einen Theil des weissen, in 
Cliloroforni uiilijslichen Harres  roil M a s i i i g  ( 1875) ausniacht. 
2) 3 -4 pCt. eiues aniorpheii, weissell, gallertartig sich abscheidenden 
Substanr (Masing ' s  weisses cl~loroformliisliches Harz). 3) 25-31, pCt. 
zllrcheiischwamniliarz~ oder rrothea Harza , von snurem Charakter, 
bitter, in Alkohol und Aether leichtliislich (vergl. die einschliigliche 
Literatur). 4) 16-18 pCt. der zweibasisclien, dreiatomigeii A g a r i c i n -  
sii u r e ,  C16 €I.{" 0 s  + Hs 0, voni Schmp. 138- 13!)O, welche viersritige, 
silberglinzeiide Blattcheii oder flache Prismen bildet, bei 15" von 
126 Theilen 90 procentigen AIkohols gelast, von warmeni Alkohol, 
Eisessig und Terpeiitiniil leicht. weiiiger von Aether, spurenweise vori 
Chloroform, Benzol und kaltern Wassrr aufgenonirnen wild. Sie ist 
ideiitisch mit der Agnricinsiiure F l e u r y ' s  (diese Berichte 111, 37), 
dem Laricin yon M a r t i n s  (1845), irn wesentlichen auch mit S c h o o n -  
b r o d t ' s  Agaricin ( 1 8 6 3 ) ,  wohl auch mit dern Pseudowache von 
T r o n i r n s d o r f f  wid bildet eineii Tlreil von M a s i n g ' s  weissern, 
cliloroforirriinlii3licheni Harz. Bei lOOo verliert die Saure 1, bei 130O 
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1.5 Molrkiile Wasser, und bildet zwei Silbersalze von der Formel 
C16 H a  05 . Ag2 resp. C16 H26 O4 Ag2 ( gelatiniis resp. undeutlich kry- 
stallinisch). Das Kaliumsalz, C16 H28 05K2, ist amorph und hypos- 
kopisch, das .Nat r i i in i sa lz  erligrtet allmahlich zu einer Krystall- 
masse, das satire A m m a n i u m s a l z ,  c16H2905. NH4, stellt schwer- 
Iodiche, vierseitige Tafelii dnr, das neutrale saure wid anhydrische 
R a ryum s a1 z sind amorph. Durch Einwirkung rauchender Salpeter- 
slure entsteht Bernsteins&ure und fliichtige Fettsaureu, wie es scheitit, 
vorwiegeiid Huttersiiure. C:al,ricl. 

Ueber Carvol yo11 A. B e y e r  (Arch. Phnrtn. 21, 283-288). 
Schvr.ef~lwasserstoff~ar~~ol, CluHI4O . H%S, zeigt, je nachdem man es 
atis Kiiiiii~~elijl , oder aus Dill51 oder aus Krauseminzd bereitet hat, 
i t i  10 procentiger Chloroformliisung die Ablenkung (&)D = + 5.53 
resp. + 5.44, resp. - 5.55; alle drei Carvolverbindungen schmelzen 
bei 187O; erstere stimmt niit letzterer krystallographisch iiberein 
(~iioi~osynimetriscli; ;I : b : c = 0.9654 : 1 : 1.0530 resp. = 0.9654 : 1 
: 1.0423; $ = 850.1 resp. = 850.3. Die ails den Schwefelwasserstoff- 
verbindungell mittelst alkoholischen Kalis wieder abgeschiedeiien Car- 
vole siedeii bei 224O resp. 224O resp. 223-2240, zeigen bei 20° die 
Dichte 0.9598 resp. 0.959 resp. 0.9593, uiid bei 20 die Drehullg 
(.)u = + 6 2 . N  resp + 62.32 resp. - G2.46. 

Das Rraoserninzijl (und analog sein Derivat) dreht also gleicli 
stark wie die beideu aridern Carvole aber nach entgegengesetzter 
Richtung; niit Metaphosphorsaure giebt es eiii niit dem aus den Rechts- 
carvolen dargestellten. identisches Carvatrol. Von dem Krauseminziil 
wurde als Nebenprodukt ein zwischen 168 - 171 siedenden Kohlen- 
wasserstoff, anscheiiiend ein Terpen, gewonnen. Gabriel. 

Ueber Minjak-Lagam von G e o r g  H a u s s n e r  (Arch. Phann. 
21, 241-256). Aus Minjitk-Lagam-BulsaluII (von Padang auf Sumatra) 
wird durch Destillation mit Wasserdampf eiii a t h e r i s c h  e s  O e l  ge- 
wonneii, welches bei 249-251" iiberdestillirt, die Dichte 0.923 bei 
15O aufweist, die Polarisationsebene 11111 9.90 nach links dreht und 
der Analyse ond Dainpfdichte (gef. 8.7 statt 9.4) zufolge die Formel 
CzOH32 besitzt. Mit Salzsiuregas bildet es die Verbindung C20H32 . 
4HC1, lange, glanzend weisse Nadelii r a m  Schnip. 114O. die sich i n  
Alkohol, Aether, Benzol rind Schwefelkohleiistoff liiseii. - Das ,iiach 
Abtreibung des atherischen Oels verbleibende, gelbe H a r z  wurde durch 
wiederholtes Losen iu alkoholisclier Kalilauge , Abfiltriren vom un- 
gelosten (A), und Wiederausfiillen mit Skiire moglichst gereinigt, war 
aber nicht krystallinisch zu erhalten; auch die daraus bereiteten Salze 
des Kupfers, Hleis, Zinks, Baryums wareii amorph; ersteres erwies 
sicli iiach der Formel C~H1203Cu zusainmengesetzt. - Der Ruck- 



stand A gab bei der Kalischmelze neben aroniatischen Dainpfen 
Butter-, Ameisen- und Essigsaure. - Hiernach zeigt der vorliegende 
Balsam gewisse Uebereinstimmung iind Analoffen rnit dem Gurjun- 
und Copaivabalsam (rergl. F l u c k i g e r ,  diese Berichte XI. 345, 
W e r n e r .  Chrnc. Centralbl. 186.3, 302). Gabriel. 

Physiologische Chemie. 

Chemiach - mikroskopieche Unterauchungen iiber den Zellen- 
inhslt gewisser P5anzen von A .  B. G r i f f i t h s  (Chern. soc. 1883, 
1, 195.) Verfasser hat gefunden, dass Pflanzen aus einem Boden, dem 
ein losliches Eisensalz zugesetzt ist , erhebliche Mengen von Eisen 
aufsaugen, so dass die Asche der Stengel und Blltter 3.5 respective 
12 pCt. Eisenoxyd enthalten kann, wiihrend die uiiter denselben Be- 
dingungen, niir ohiie Eisenzusatz , aofgewachsene Pflanze nur 1.5 
respective 8.3 pCt. Eisenoxyd enthalt. Auch entwickelt sich die 
Pflanze aus eisenreichem Boden so vie1 besser, dass sie nach einer 
gewissen Zeit die andere urn das Doppelte an Gewicht iibertrifft. Die  
mikroscopische Untersiichung zeigte, dass in allen Pflanzen in den 
Zellen dicht bei den Chlorophyllkorperchen Krystalle von Eisensulfat 
vorhanden waren; aber in den aus eisenreichem Boden gewachsenen 
Pflanzen fanden sich zehu bis zwolf ma1 mehr krystallhaltige Zellen 
als in den anderu. Ob die Krystalle im lebenden Zellenprotoplasma 
oder erst post nrortem ausgeschieden werden und ob die Krystalle 
in Beziehung zur Bildnng des Blattgriins stehen, sol1 die weitere 
Untersuchung ergeben. Srhotteo. 

Ueber das Vorkommen von Mannit im normalen Hunde- 
harn von M. J a f f C  (Zeitschr. physiol. Chem. VII, 2&7-305). Der 
im nornialen Hundeharn bei Fiitterung der Hunde rnit Brot gefundene 
Mannit entsteht nicht, aus andern Kohlehydraten durch Reduktion im 
Darm, was durch besondere Versuche nachgewiesen wurde , sondern 
er ist bereits im Roggenbrot fertig gebildet. Die Darstellung aus  
Roggenbrot geschah, indem an der Luft getrocknetes, gepulvertes Brot 
(ca. 3 Pfund) wiederholt rnit 80 pCt. Weingeist ausgekocht, die Losung 
eingedampft und rnit absoliitem Alkohol extrahirt wurde. Der Abdampf- 
ruckstand wurde in Wasser ge16st und der Dialyse dureh vege- 
tabilisches Pergament ' unterworfen. Das Dialysat wurde mit Thier- 
kohle entfdrbt, eingedampft, wieder rnit heissem Alkohol aufgenommen. 



und mit Aether fraktionirt gefallt. Nachdem zuerst ein Syrup aus- 
gefallen war, schied sich bei liingerem Stehen unter Aether der Mannit 
krystallinisch ab. Die Isolirung des Mannits aus dem Ham geschieht 
a m  besten auf folgende Weise: Von den alkoholischen Ausziigen des 
eingedampften Harns einer 8- 14 tiigigen Fiitterungsperiode wird der 
Alkohol abdestillirt, der Riickstand in Wasser geliist und mit Blei- 
essig gefallt. Der Bleiniederschlag enthiilt die griisste Menge des 
Mannits, eine kleinere Menge fallt aus dem Filtrat auf Zusatz yon 
Ammoniak. Beide Niederschliige werden, in Wasser suspendirt, durch 
Schwefelwasserstoff zersetzt, der Schwefelwasserstoff aus dem Filtrat 
rerjagt, durch Silberoxyd Chlor entfernt , durch Schwefelwasserstoff 
iiberschiissiges Silber, durch vorsichtigen Zusatz ron Barytwasser 
Schwefelsiiure. Das so gereinigte Filtrat wird eingedampft, mit Alkohol 
ausgezogen, filtrirt und bis zur Krystallisation eingeengt. Auf diesem 
Wege gelang es aus  einem 8tiigigen Urin 0.4 g reinen Mannit darzu- 
stellen, aus einem 14tAgigen Urin eines Hundes, der ausserdern tlig- 
lich Morphium erhielt, sogar nahezu 3 g. Der wirkliche Mannitgehalt 
des Harm ist aber jedenfalls weit griisser, da bei dem beschriebenen 
Reinigungsprocees I-iel rerloren geht. SC110ttC11. 

Ueber die Tyroeinhydantohaie von M. Jaffi .  (Zdtschr. 
physiol. Chem. VII, 306- 314). Mit der Frage beschaftigt, ob bei 
Tyrosinfiitterung ein Theil des Tyrosins im Organismus die Elemente 
der Cyansiiure aufnimmt, urn als Tyrosinhydantoi'nsaure i m  Harn aus- 
zutreten , hat der Verfasser diese Saure zunachst synthetisch dar- 
gestellt. Zu dem Ende wurde Tyrosin in Wasser. aufgeschwemmt, 
bis fast zum Kochen erhitzt und so Iange rnit cyansaurem Kali ver- 
.setzt, bis alles in Losung gegangen war und auf Zusatz von Essig- 
saure zu einer Probe kein Tyrosin mehr abgeschieden wurde. Dann 
wurde die Liisung mit Essigsaure neutralisirt, zum Syrup eingedampft, 
mit absolutem Alkohol ausgekocht, der nach Verdunsten des Alkohols 
bleibende, zum Theil krystallisirende Riickstand in Wasser aufge- 
nommen und mit Bleiessig gefallt. Der Bleiniederschlag wurde durch 
Schwefelwasserstoff von Blei befreit und die wassrige L6suug zur 
Krystallisation eingedampft. Aus concentrirter Losung scheidet sich 
die T y r o  s in  h y d a n  t oi'n s a u re ,  Clo Hla Na 0 4 ,  in dicken , glashellen 
Nadeln ab, aus verdiinnten in rhombischen Prismen, die eine L h g e  
von */a 2011 erreichen. Die Saure ist in Wasser und Alkohol leicht 
lijslich, unloslich in reinem Aether. Ihre Liisung besitzt stark saure 
Reaktion und sauren Geschmack. Sie beginnt bei 154O zu schmelzen, 
ist aber bei 170° noch nicht Tollstandig fliissig. Das Kaliumsalz der 
saure wird aus alkoholischer L6sung durch Benzol in durcbsichtigen 
Blattchen und Tafeln ausgeschieden, die ein Molekiil Krystallwasser 

enthalten. Mit den Oxyden der schweren Metalle bildet die SBure in 
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Wasser unlosliche oder schwer losliche Sdze.  Mit Mi l l  on 's  Reagens 
erwarmt f&rLt sich eine Liisiing der Siiure roth und scheidet einen 
dunkelrothen Niederschlag ab. Mit Barytwasscr im Rohr auf I 7OU 
erhitzt zerf&llt die Saure in Tyrohin, Kohlensawe und Ammoniak. 

Schotten. 

Analytische Chemie. 

Eine neue Methode zur Bestimmung des Schwefels in organi- 
sohen Korpern von P. C l a G s s o n  (Zeitschr. and.  c'heni. 22, 177). 
Die Methode griindet sich auf die vollige Oxydation der Sobstanzen 
in  einem aus Sauerstoff und Stickoxyd geniischten Gasstrom. Das 
Stickoxyd wird in einem K i p  p'schen Apparat aus Kupfer iind Salpeter- 
&inre entwickelt. Das Verbrenniingsrohr wird in im Originale naher 
beschriebener Weise mit Platinspiralen und einem Schiffchen rnit 
rauchender Salpetersaure beschickt. Die Verbrennung wird in gleicher 
Weise wie eine Elemeiitaranalyse ausgefuhrt. Die Fiirbung des Rohres 
zwischen dem Schiffchen, das die Substanz triigt, und dem, welches 
mit Salpetersaure gefiillt ist,  zeigt, ob noch iiberschlwiger Sauerstoff 
verhanden ist. Die gebildete Schwefelslure wird in einem rnit Wasser 
gefiillten Kolben aufgefangen und kann,  wenn wenigstens die zu ana- 
lysirende Substanz kein Metall enthiilt, durch Titration rnit Alkali be- 
stimmt werden, nachdem der Inhalt der Vorlage (mit dem Wasch- 
wasser des Verbrennungsrohres) 2-3 ma1 rnit Salzsaure auf dem 
Wasserbad zur Trockne verdunstet worden ist. 

Zur Bestimmung des Schwefels im Leuohtgas von T h .  P o l e c k  
(Zeitschr. anal. Chem. 22, 1 7  1). Der  Verfasser beschreibt einen 
Apparat zur Bestimmung des Schwefels im Leuchtgas, der vor andern 
zu diesem Zwecke vorgeschlagenen Apparaten die Vorziige hat, dase 
e r  sehr leicht zusammen zu stellen ist, ohne Unterbrechung funktionirt, 
kaum der Ueberwachung bedarf und die Verbrennung grosserer Gas- 
mengen gestattet. Im Uebrigen stimmt daa Verfahren im Princip rnit 
den meisten hierher gehorigen iiberein, namlich in der vollstiindigen 
Verbrennung sammtlicher Schwefelverbindungen in atmospharischer Luft 
zu schwefliger Saure, Oxydation derselben durch bromirte Natron- 
h u g e  zu Schwefelsaure und Bestimmung der letzteren a18 Baryumsulfat. 

Eine rnit dem Gasmesser verbundene Bunsen ' sche  Lampe wird 
unter ein weites, unten offenes Rohr in der Art gestellt, dass der  
Brenner e tws  2 cm hineiiiragt und das Gas mit nicht leuchtender und 
nicht allzu hoher Flamme verbrennt. Durch Aspiration mittelst einer 

WIII. 



Wasserstrahlpumpe werdeii die Verbrennungsprodukte in 3 U-Biihren 
gefuhrt, von denen die beiden ersten mit bromirter Kalilauge, die 
dritte rnit nicht bromirter Lauge beschickt sind. Nach Beendigung 
des Versucltes wird der Gasverbmuch am Gasometer abgelesen iind 
die Schwefelsaure als Baryumsulfat bestimmt. 

Auf diese Weise kann sowohl im Rohgaae, wie im gereinigten 
Leuchtgase die Gesammtmenge des Schwefels bestimmt werden. Wild 
dann der Schwefelwasserstoff ond der Schwefelkohlenstoff in beson- 
deren Operationen bestimint iind danii von dem Gesnmmtgehalt des 
Schwefels abgezogen, SO entspricht die Diffwenz der Schwefelmenge, 
welche in Form von geschwefelten K1)hlenwasserstoffen im Leuchtgas 
vorhanden ist. 

Der  Schwefelkolilenstoff wurde durch Ueberfiihrung in die Tri- 
atbylphosphinverbindung bestirnmt. Eine Uiitersuchnng des Scliwefrl- 
gehalts des Leuchtgases in den verschiedenen Stadien seiner Dar- 
stellung und Reinigung ergab: In 100 L Gas, unmittelbar an der 
Retorte, 0.600 g Schwefel, 1-or den Scrubbern 0.540 g, hinter denselben 
0.464 g, hinter den Condensatoren 0.440 g und im gereinigten Gase, 
das frei von Schwefelwasscrstoff war, 0.276 g Schwefel. Will.  

Eine neue Yethode sur maassmalytisohen Bestimmung der 
Phosphorstiure in Superphosphaten von A. M o 11 e n  d a (Zeitschr. 
anal. Chem. 22, 155). Zur Bereitung von Superphosphat werden 
Knochen oder Rohphosphate rnit so vie1 Schwefelsaure zersetzt, dass 
aus dem normalen phosphorsauren Kalk gerade saurer phosphorsaurer 
Kalk entsteht, so daas das kiiufliche Superphosphat nur selten ioch  
freie Phosphorsaure oder Schwefelsaure enthiilt. 

Der  Verfasser hat versucht, die Menge der Phosphorsaure des 
sauren phosphorsauren Kalkes fiir solche Superphosphate, welche keine 
freie Saure enthalten, durch Titration mit kohlensaurem Natron zu 
ermitteln, indem der saure phosphorsaure Kalk rnit dem Alkali SO 

weit neutralisirt wird , dass sich nur das gewohnliche phosphorsaure 
Natron bildet. Hierzu ist es niithig, den Kalk des in  der Superphos- 
phatlosung vorbandenen SuJfats vor der Titration durch oxalsaures 
Natron auszufiillen. Das koblensaure Natron wird zu der zum Sieden 
erhitzten, zu titrirenden Liisung so lange zugesetzt, bis die rnit Lakmus 
gefkbte Flussigkeit auch nacb dem Erkalten blau bleibt. Die Art  
der Berechnung ergiebt sich aus der Gleichung: 

2 NaHpPOa + Naa COs = 2 N a a H P 0 4  + COa + H20. 
Die nach dieser Methode erhaltenen Resultate zeigen eine gute 

Uebereinstimmung mit den auf gewichtsanalytischem Wege oder durch 
Titrirung mit essigsaurem Uranoxyd erhaltenen. Noch einfacher als 
mit kohlensaurem Natron llsst sich die wasserlosliche Phosphorsaure 
mit Halbnormal-Aetznatronliisung titriren. Diese kann in  der 



Ktilte ausgefiihrt uiid deshalb auch m r  Analyse der Ammoniaksuper- 
phosphate rerwendet werden. Enthiilt ein Phosphat freie Saure, so 
muss man der Liisung vor dem Zusatz des oxalsauren Natrons so vie1 
Kalkwasser oder kohlensuures Natron zusetzeii bis eben eine Spur 
einer Trubung sichtbar wird. Bei der Titrirung mit Aetenatronliisung 
verweridet man zweckmassig Phenolphtalei'ii oder Phenacetolin als In- 
dicator. Wil l .  

Bestimmung der Phosphorsaure in pracipitirtem phosphor- 
saurem Kalk, aogenanntem Leimkalk von A l e x .  S t e l l i n g  (Repev t .  
d .  anal. Ch.em. 1883, 105). Uni eine genltue Restimmuiig der Phos- 
phorslure in dem Praparate zu erlangen, muss dasselbe niit Soda und 

Beitrag zur Kenntnias des Phosphorsiiuregehalts baltischer 
Ackerboden und Torfarten von G. T h o m s  (Sep.-Abdr. am d. balt. 
Wocl ienschr.  1883, No, 7, 1-33). Im Hinblick auf die i i i  Tabelle 
No. 1 (s. d. Orig.) zusaminengestellten uiid sonstigeii zahlreichen 
Phosphorsaurebestimniungen spricht Verfasser seine Meiniing folgender- 
maassen aim: 1. D e r  Phosphorsffuregehalt eiiies Bodens ist nicht allein 
maassgebend fur die Fruchtbarkeit desselbeii, aber es steht wenigstens 
fest, dass alle sehr fruchtbaren Ackerbiideii auch einen hohen Phosplior- 
sauregehalt besitzen und zwar nicht unter 0.1 -0.2 pCt. 2. Die 
Ackerbiiden der baltischeii Ostseeproriiizen besitzen nur selteii &en 
Phosphorsauregehalt von 0.1 pCt. (in der Regel weniger), iind es hiingt 
damit zusaniineii , dass von derselbcn die hiichste Fruchtbarkeitsstufe 
kaiini jenials erreicht aorden  ist. - 111 einer zweiten Tabelle linden 
wir deli Kali-, Phosphorslure- wid Stickstoffgehalt baltischer Torfarten 

Salpeter geschmolzeri werden. Srhertel. 

zusammengestellt. ( iu lwic l .  

Priifung des bromsauren Kaliume von G. V u l p i u s  (Arch. 
Phorm. 81, 186 - 190) geschieht bekannter Weise durch Zusammen- 
bringen mit Jodkalium und Salzsiiure und T h a t i o n  des in Freiheit 
gesetzten Jodes. Gabriel. 

Ueber die maassanalytische Bestimmung des Zinks mit 
8chwefelnatrium und PhenolphtaleYn, 81s Indioator, von C a r l  
A. M. B a l l i n g  (Chern. Ztg. 1883, 453-454). Die nach der Ent- 
fernung der eveiituell begleitendeii Metalle resultirende saure Zink- 
h u n g  wird genau neutralisirt, indem man sie mit einem Tropfen 
Rosolstiure gelb farbt und rorsichtig so lange Alkali hirizufugt, bis die 
Liisung entfarbt und schliesslich klar und wasserhell geworden ist. 
Darnacli titrirt man mit Natriuiiisulfid unter Zusatz von Phenolphtalei'n 
(rei.gl. diese Berichte  XIV, 1728). Gleichzeitig vorhandenes Eisenoxyd 
ist durch Fiillen mit Baryumcarbonat (die zinkhaltige Fallung muss 
abfiltrirt,? geliist und nochmals gef5llt werden) zu entfernen und aus 



den vereinigten Filtraten die 
treiben; ein Auskochen mit 
anwesend ist. 
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freie Kohlensaure durch Kochen auszu- 
Brom wird nothwendig, wenn Mangan 

Gabriel. 

Pyrological Notes von W. A. Ross  (Chem. News. 47, 186). 
Eiiie rnit Titanslure in der Reduktionsflamme gesattigte Boraxperle 
kaiin emailblau geflattert werden. Verfasser schliigt vor, die umgekehrte 
Reaktion zur Auffindung von Borsaure zu benutzen, indem in eine mit 
Titarisaure gesattigte Sodaperle die zu untersuchende Substanz ein- 
getragen wird. Bei Untersuchung von Turmalin war das feine Pulver 
derselben zuvor rnit glasiger Phosphorsaure auf Holzkohle aufgeschlossen 
und dann rnit der Titansaureperle zusammengeschmolzen worden. Die 
schwach blaue Fhbung zeigte sich nach Behandlung der Schmelze 

Ueber die quantitative Beatimmung sehr kleiner Silber- 
mengen von C .  F. F o h r  (Zeitschr. anal. C h m .  22, 195). Das Ver- 
fahren besteht in einer Combination der Tiegelschmelzprobe oder der 
Concentrationsprobe rnit der Lothrohrmessprobe und gestattet eine fast 
beliebige Genauigkeit, z. B. bei einer Einwage von 100 g fiir die 
Tiegelschmelzprobe eine Genauigkeit von 0.000005 pCt. Die Methode 
bewahrt sich gerade f ir  Silicate (z. B. ganz arme Diirrerze) sehr gut 
und nimmt nur 4l/a bis 5 Stunden in Anspruch. Der Verfasser hofft 
dieselbe bei den von S a n d b e r g e r  angeregten Untersuchungen iiber 
die Entstehung der Erzgange zweckmassig verwerthen zu konnen. 

rnit Wasser. Schertel. 

Will. 

Ueber Trennung von Kupfer und Zink duroh Sohwefel- 
waseerstoff von E. Berglund (Zeitschr. anal. Chem. 22, 181-195). 
Eine ausfuhrliche Untersuchung uber die Moglichkeit Kupfer iind Zink 
durch einmaliges Fallen mit Schwefelwasserstoff zu trennen hat im 
Wesentlichen in Uebereinstimmung mit den Mittheilungen von G. L a r s  en 
(diem Berichte XIV, 545) zu folgendem Verfahren gefiihrt. Man bringt die 
gemischte Metallsalzlosung (Sulfat oder Chlorid) auf  eine Concent,ration 
von circa 5 mg Metal1 (Kupfer und Zink) in 1 ccm. Die Losung darf 
verdurinter, aber nicht concentrirter sein. Man setzt '/s Vol. Salzsaure 
(specifisches Gewicht 1.10) hinzu und fallt rnit Schwefelwasserstoff 
in massigem Ueberschuss. Der Salzsaurezusatz kann beliebig bis auf 
wenigstens 1 Volum erhijht werden. In zinkreichen Mischungen kann 
er auch auf Das 
gefallte Schwefelkupfer ist unmittelbar zu filtriren , ziierst mit ver- 
dunnter schwefelwasserstoff haltiger Salzsaure (10 bis 20 Volum ver- 
dunntes Schwefelwasserstoffwasser auf 1 Volum Salzsaure), dann rnit 
verdiinntem Schwefelwasserstoffwasser (1 00 bis 120 Volum Wasser auf 
1 Volum Schwefelwasserstoffwasser) auszuwaschen. Bei Mischungen, 

bis 1/15 und noch weiter herabgesetzt werden. 

Berichte d. D. chem. Gesellschaft. JahrR. XVI. 91 
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welche weniger Zink als Kupfer enthalten, kann man bei Berechnung 
der Concentration der Losung die Zinkrnenge gleich der des Kupfers 
annehmen und I/~o ‘Volum Salzsaure zusetzen, sonst aber in eben ange- 

Ueber das Kupferoxydhydrat von J. L 6 we (Zeitschr. anal. 
Chem. 22, 220). Der  Verfasser bestreitet die Angabe von S o x h l e t ,  
dass d m  Kupferoxydhydrat einer freiwilligen Zersetzung unter Wasser- 
abgabe unterliege und glaubt unter Hinweis auf fruhere diesbezugliche 
Mittheiluiigen , dass dasselbe zur Darstellung von Kupferlosungen fur 
Zuckerbestimmungen den Vorzug vor Kupfervitriol verdiene. 

Emp&dliohe Reaktionen auf Zridiumsalse von L e c o q  d e  
B o i s b a u d r a n  (Compt. rend. 96, 1336). Verfasser beschreibt drei 
derartige Reaktionen. 1. Man erhitzt die Iridiumliisung (Chlorid oder 
Sulfat) rnit etwas concentrirter Schwefelsaure oder mit Kaliumbisulfat 
in einem Goldtiegel, bis weisse Dampfe entweichen, lost die Masse in 
heissem Wasser und setzt Kalilauge bis fast zur Neutralitat hinzu. 
Beim Aufkochen scheidet sich r o s a f a r b e n e s  Iridiumsulfat ab. Die 
Reaktion tritt noch ein, wenn ‘/do mg Iridiumsalz in 50 g Kalium- 
bisulfat vertheilt ist. 2. Man erhitzt das Iridiumsalz rnit etwas con- 
centrirter Schwefelsaure bis die Dampfe der Scbwefelsaure nicht mehr 
reichlich auftreten und fiigt zu der vom Feuer entfernten Masse 
Ammoniumnitrat in kleinen Portionen hinzu. Die Masse farbt sich 
b l a u  und lost sich in Wasser rnit blauer Farbe. l/1000 mg Iridium- 
salz geniigt, um die Farbung hervorzurufen. 3. Man setzt zu dem 
mit Schwefelsaure erhitzten Iridiumsalz etwaa Salmiak und gleich 
darauf Ammoniumnitrat und nimmt vom Feuer, wenn noch etwas 
Nitrat unzersetzt ist. Die Masse farbt sich rosenroth und ist in reinem 
Wasser loslich, nicht in gesattigter Ammoniumbisulfatlosung. Zu er- 

Chemisohe Untersuohung Kiew’soher Thone von S. B o g d a n o  w 
(J. d .  MS8. phys.  chem. Gasellsch. 1883 ( 1 )  159). Verfasser untersuchte 
folgende drei verschiedene Thone, die alle in den Schichten der ter- 
tiaren Formation des Gouvernernents K i e w  verbreitet sind. 1. Weissen 
Porzellanthon von Z w e n i g o r  o d s k .  2. Bunten Kiew’schen Thon und 
3. Blauen Kiew’schen Thon. Ausserdem wurde auch noch 4. der 
Loss von Kiew, der die oberste Schicht des dortigen Diluvialnieder- 
schlages bildet , untersucht. Die Bestimmung des hygroskopischen 
Wassers geschah durch Trocknen der Thone iiber Schwefelsaure, da 
mit Hiilfe derselben, wie durch besondere Versuche festgestellt worden 
war, bequerner und genauere Resultate erzielt wurden, als durch An- 
wendung von Pottasehe, Calciumchlorid, entwassertem Gypse, Er- 
warmung oder Luftverdiinnung. Folgende Tabelle zeigt die elementare 
Zusammensetzung der Thone : 

gebener Weise verfahren. Will. 

Will.  

kennen ist noch l / l ~ ~ o  mg Iridiumsalz. Piooer. 
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Weisser 
Ha 0 (hygroskopisches) . 0.84 

Si02  . . . . . . .  46.17 
Ala 0 3  . . . . . . .  37.95 
Fea 0s . . . . . . .  0.46 
F e O  - 
Pa 0 5  - 
CaO . . . . . . .  0.39 
MgO . . . . . . .  Spuren 
K90 

C O Z . .  . . . . .  - 
SO3 - 
c 1  . . . . . . . .  

Ha0 (Hydrat-) . . .  14.10 

. . . . . . .  

. . . . . . .  

. . . . . . .  
Na2O.  . . . . . .  - I  - 

. . . . . . .  
- 

NH3 . . . . . . .  1 Spuren Organische Stoffe. . .  

Bunter Blauer 
6.19 1.91 
7.44 2.76 
60.73 49.96 
16.02 7.33 
7.24 3.39 
- 0.47 

1.25 16.74 
0.63 1.03 

Spuren 0.11 

1.24 
Oe30 0.94 

Spuren 12.80 
- 0.92 

0.15 

Spuren Ispuren 0.26 t 

Ldss 

1.43 > 
76.98 )) 

6.96 w 

2.18 > 

0.11 x 

4.82 B 

1.23 > 
0.66 
0.80 > 
3.62 

1.09 pct. 

- 

- 

Spuren 

Summa 99.91 100.06 99.75 99.88 pct.  

Weiterhin spricht Verfasser im Allgemeinen iiber die Bestimmung der 
naheren Bestandtheile der Thone, fiber die Methoden die dazu benutzt 
werden und giebt endlich in folgender Tabelle eine vergleichende 
Uebersicht uber die wichtigsten der naheren Bestandtheile der Thone: 

CaCOs + MgC09 . - Spuren 29.56 8.08 pCt. 
Brauneisenstein . . 0.54 8.67 4.04 1.53 3 

Kaoline . . . . .  96.87 48.89 17.28 5.44 

1 84.42 Quarzsand 1.45 31.82 32.71 
Andere Silikate . . 0.83 10.28 13.71 
Nichtsilikate . . .  - 0.28 2.52 0.25 )) 

Weisser Bunter Blauer LdSS 

. . . .  

Summa 99.69 99.94 99.82 99.72 pCt. 

Unter Kaolin ist das Hydrat des kieselsauren Aluminiums von der 
Formel A13 0s . 2  Si 0 s  .2 H2O zu verstehen , wobei jedoch das Ver- 
haltniss 1 : 2 : 2 bedeutend wechseln kann. Jswaein. 

Zusammeneeteung des das Erdiil begleitenden und Bus 
Sohlammvulkanen ausstromenden Wassers von A. P o ti 1 i t  z i n 
11. (J.  d. m s .  phye. chem. GeseZlsch. 1883 (1) 179). Verfasser theilt 
weitere Analysen von, das kaiikasische Erdol (Naphta) begleitendem 
Wasser mit (diese Ben'chte XV, 3099). Untersucht war diesmal Wasser 
a u s  dem Schlammvulkan von Nabambrebis und aus der Erdolquelle 
BBlaschebip:, welche beide im Gouvernement von T i f l i s  liegen. A18 
Bestandtheile wurden bestirnmt: 

91' 



1396 

Nabambrebis Blsschebi 
looo 4.032 4.2849 pCt. 

4.0984 )) 
Fester Rickstand nach dem Trocknen bei 

Natriurnchlorid . . . . . . . . . . .  
Kohlensaures Natrium . . . . . . . .  
Calciulnchlorid . . . . . . . . . . .  
Magnesiumchlorid . . . . . . . . . .  
Magnesiumbromid . . . . . . . . . .  

Kohlensaures Magnesium . . . . . . .  
Eisenoxyd . . . . . . . . . . . .  
Kieselerde . . . . . . . . . . . .  

Magnesiumjodid . . . . . . . . . .  

3.3273 
0.0798 
0.0648 
0.05156 
0.0092 
0.00385 
0.2337 
0.0029 
0.0077 

3.7898 
0.0140 
0.1046 
0.0620 
0.0105 
0.0341 
0.0058 
0.0009 
0.0020 

Organische Stoffe , allem Anscheine nach gleichfalls Salze von Fett- 
sluren wurden, in ganz unbedeutender Menge, nur im Wasser von 
Nabambrebis aufgefunden. Vorliegende Analysen bestatigen wieder 
den schon friiher vom Verfasser hervorgehobenen Umstand , dass die 
das  Erdol begleitenden Wasser ein besonderes Interesse durch ihren 
reichen Jodgehalt erwecken. Jawein. 

Zur Wsssersnalyae von L e r o y  W. Mc. C a y  (Chem. News 47, 
195). Bei Anwendung von T i d y ’ s  Verfahren wird der Ueberschuss 
von Permanganat nicht durch Jodknlium und Natriumhyposulfit, 
sondern durch das Eisendoppelsalz zuriickgemessen. Schertel. 

Die B e s t h u n g  des Zuckers in der Rube geschieht, wie 
E d m u n d  v. L i p p m a n n  ( C h e n ~  Ztg. 188.3, 435) mittheilt, nach 
S t a m  m e r in der Weise, dass man das Untersuchungsobject durch 
einen (spater zu beschreibenden Apparat) in eineri salbenartigen , un- 
fihlbaren Brei verwandelt, 100 g desselben mit 92 procentigem Alkohol 
auf 386 ccm verdunnt (inclusive 8 ccm Bleiessig), filtrirt und polarisirt. 
Bezuglich der Zahl 386 sei bemerkt : da  im Polarisationsinstrument 
26.048 g Zucker zu j e  100 ccm gelost 100 anzeigen, so entfallt auf 
100 g Substaiiz unter Berucksichtigung des Umstandes , dass das in 
26.048 Q Riibenbrei eiithaltene Mark 0.6 ccm einnimmt , um welchen 
Betrag man ani besten den Inhalt des Messgefasses direct vermehrt, 
ein Volumen von 38Gccm. Oalriirl. 

Nachweisung und Bestimmung derPikrinsaure von G. C h r i s t e l  
(Arch. Pliam. 21, 1’90-200). ‘/20 mg. Pikrinsiiure in  5 ccm Wasser 
giebt mit Bleiessig starke Opalisirung , spater schwachen aber noch 
deutlich gelben Niederschlag. Behufs Nachweises der Saure im Bier 
wird selbiges zu r  Syrupsconsistenx verdunstet , der Riickstand mehr- 
mals mit Alkohol extrahirt, die nach der Verdunstung der Extrakte 
bleibeiiden Riickstande mit Schwefelsiiure versetzt und mit Aether aus- 



geschuttelt, welcher die Pikrinsaure aufnirnmt. Zur quantitativen Be- 
stirnmung wird die Losung der Saure durch Cyankalium in Phenyl- 
purpursaure [Isopurpursaure] veryandelt und die auftretende Farbung. 
mit der in Losungen von bekanntem Gehalt an Pikrinsaure ent- 
stehenden verglichen. Gabriel. 

Bericht fiber Patente 
von Bud. Biedermenn. 

E d w .  B r a m w e l l  in St. Helens. R i j s t e n  v o n  P y r i t e n .  (Eng1.Y. 
2748 vom 12. Juni  1882.) Der  Erfinder bezweckt, die Kiese moglichst 
vollstandig abzurosten, moglichst concentrirte schweflige Saure zu er- 
halten, das Chargiren und Entleeren der Oefen zu erleichtern und das 
Entweichen von schwefliger Siiure aus den Oefen zu verhindern. Um 
dies zu erreichen, kommt die Rostluft mit verschiedenen Mengen 
Kies in Beruhrung, zuerst mit schwefelreichen, zuletzt mit nahezu 
erschopften (so ist es in der Patentschrift angegeben, vermuthlich ist 
das Umgekehrte gemeint). Ein System von Oefen ist deshalb ring- 
formig oder in parallelen Reihen angeordnet, durch welche die Ver- 
brennungsluft stromt. Dnbei wird die Verbindung der Oefeo durch 
Rohren hergestellt oder unterbrochen, so dass jeder Ofen in dem Sy- 
stem einmal der erste fur den Eintritt der frischen Luft wird. An 
den Oefen sind oberhalb der Roste noch Oeffnungen vorgesehen, um, 
wenn nothig, noch mehr Luft einzulassen. 

F. J. B o l t o n  in  London. D a r s t e l l u n g  v o n  A e t z n a t r o n  u n d  
S t r o n t i u m c a r b o n a t  a u s  C o e l e s t i n .  (Engl. P. 2708 vom 9. Juni 
1882.) Der Coelestin wird wie gewohnlich reducirt. Beim Ablaugen 
mit heissern Wasser geht das Sulfid theilweise in Aetzstrontian und 
Polysulfid uber. Ersteres krystallisirt beim Abkiihlen der heissen 
Losung itus. Die von den Krystallen getrennte Losung wird mit 
Kohlensaure behandelt. Um den jetzt noch in Losung befindlichen Stron- 
tian zu gewinnen, lasst man von dem gefiillten Carhonat die Losung 
in ein G e g s s  fliessen, wo sie mit Arnrnoniurncarbonat oder Kohlen- 
saure und Ammoniak in Beruhrung kommt. Aus den entstandenen 
Ammoniumsulfiden wird durch Destillation mit Kalk das Amrnoniak 
wiedergewonnen. Wenn kein Aetzstrontian gewonnen werden 8011, 
so behandelt man das gepulverte Sulfat angefeuchtet mit Kohlensaure 
und Alnmoniak oder man behandelt das Reduktionsprodukt ebenso. 




