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R e f  e rate.  

Allgemeine, Physikalische und Anorganische Chemle. 

Einige kleine Aenderungen am Pyknometer von G e  o r g 
W. A. K a h l b a u m  (Pogg. Ann. N. F. 19, 378-364). Verfasser be- 
sclireibt 1) eine Vorrichtung, welche gestattet, das Pyknometer aus- 
zupumpen und das luftleere mit zii rerdrangenden Flussigkeit zu fullen; 
2) eine Abanderung am Flaschenpyknometer, durch welche der Fehler 
vennieden wird, welcher durch Verdunstung an der Schliffstelle des 
eingetauchten Thermometers eintritt; 3) ein Pyknometer von sebr 
kleinem Yolumen, mit welchem das specifische Gewicht flussiger 
Korper an sehr geringen Mengen Substanz mit zufriedenstellender 
Genauigkeit gemessen werden kann. Mit dem letzteren Apparate 
wurde das specifische Gewicht des Zimmtsaure-Glycerinester = 1.2705, 
bezw. 1.3704 und dasjenige des Zimmtsaurepropylesters = 1.0465 er- 
mittelt. Zu klarem Verstandniss der Modifikationen muss auf die 
Zeichnungen des Originales verwiesen werden. Sehertel. 

Methode eur Anstellung von Versuchen in eugeachmolzenen 
Rohren im Eleinen von E. D r e c h s e l .  (Journ. pr.  Chem. N. F. 27, 
422). Das 3-4 mm weite, 5 - 6  cm litnge, zu einer langen Spitze 
ausgezogene, aus gewohnlicher Gasleitungsrohre gefertigte Rohrchen 
wild durch einen schlecht schliessenden Kork in einem Probirrohr 
festgehalten, in welchem die j e  nacb der gewiinschten Teniperatur zu 
wiihlende Flussigkeit zum Sieden erhitzt wird. Der  Apparat ist voll- 
kommen durchsichtig und hinter einer Glasscheibe steherrd fur den 
Beobachter ungefahrlich. Schulten. 

Als eine specielle Form von Gasometern beschreibt L. G. d e  
S a i n t - M a r t i n  (Bull. SOC. Chim. 39, 377-384) ein Glockengasometer, 
dessen Glocke sich in einer Sperrflussigkeit (Wasser oder besser Chlor- 
kalciumlosung) bewegt , welcbe einen Raum von Gestalt eines Hohl- 
cylinders einnimmt. Beziiglich der mechanischen Details sei auf die 
Zeichnungen der Originale verwiesen. Gabriel. 
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Ueber eine thermochemische Methode in wtissriger Losung 
mit freiem Sauerstoff zu oxydiren von E. M u l d e r  (Rec. Trau. 
chim IT, 44 - 45). Arsenigc SIure in wassriger Losung geht beitit 
Schiitteln tnit Platinscliwarz iii Arsensaure uber; diese Reaktion sol1 
theimocheiiiisch verwerthet werden zur direkten Bestirnrnung der Con- 

Ueber den kritischen Punkt der verflussigbaren Gase von 
J. J a m  in (Compt. r e d .  96, 1448). Verfasser betrachtet den absoluten 
Sirdepunkt eities Gases nicht, wie es gewiihnlich geschieht, als dm 
Triril"r~itrirpitnkt, Lei welchrm eine Fliissigkeit unabliiingig von den1 
aiif ilrr lastetiden Druck vollst,Lndig in Gas sich verwandelt, soiidern 
als den Piiiikt bei welchern das Volurnrngewicht einer I~lussigkcit 
glc+At wird dern specifiochen Gewicht des aiif ihr befindlichen cotn- 
priuiirteti Ga.sc.s. Dariinr verschwiiidet der Meriiscus bei dieser Tem- 
p t w t u r  rind es bildet nich iri den Rijhren Nebel, weil die Fliissig- 
keitstrijpfcheii i n  den1 Gase umherschwimrnen. Wetin man dalter ein 
Ga.s iu eiiietn geschlossenen Raiim eusammenpresst, so wird die Spnn- 
ttirirg Jes Gases bis zu einein Maxiinurn zunehmen uiid dann das (:as 
sicli verflussigeii. diis ist der Kocliputikt des Gases utiter deni be- 
trrtt'eirdtw Druck. Dieser Druck nimrnt schiiell zit Init steigetrder 
Tetiiperatiir, ohtie jegliche obere Gretize, aber bei itiederen Tempe- 
rirtiiren ist. die Dichtigkeit des gesgttigten Darnpfes geringer als die 
der t:ntntandeneri Flussigkeit,, bei hiiherer Ternper;itur wird bei irgend 
eineiii l'unkt die Dichtigkeit beider gleich, das ist der kritische Punkt,. 
Obrrlialb des kritischeti Punktes geht die Verdampfung der l'liissig- 
keit, ohtie Wlrrneabsorption vor sich, wril keine Ausdehiiung bei der 
V e r p u n g  eintritt. - h l s  Beweia fur seine Atisicltt fiihrt Verfasser 
das Experimeiit vori C a i l l e  t e t  an, der eiii Gemeiige von einetri Theile 
Koliletisiirire und 5 Tlieilett Luft. in seinern Apparate bis ziir Ver- 
fliissigiing der erstereti zrisarnirieiipresste und d m n ,  oltne die Tempe- 
ratrrr zu verandern, den Druck auf 150-200 Atmosphtiren vermehrte. 
Die Fliissigkeit verschwand nun vollstlodig. Ferner hat C a i l l  e te t .  
auf Veranlassitng des Verfassers den Versuch rnit einern Gemeiige 
voti Kohleiisaure urtd Luft einerseits, uncl Kohlenskure und Wasser- 
stof f  andererseits wiederholt und bei verscbiedenen Ternperaturen den 
Druck bestittinit, bei welcheiri die Flussigkeit verschwand. Es musste 
der Druck in der zweiten Versuchsreihe grijsser w i n .  D e r  Druck, 
welcher ziim Verschwindenlasseii der verfliissigten Kohlensaure noth- 
wendig war, betrug fiir das mit Luft gemischte Gas bei 15'--135 At- 
ntosphiiren, bei ]Go-130, 17"--125, 18O-120, 19'-114, 20°-108, 
21"-102, 220-96, 23"-90, 24O-85, 25O-79 Atrnospharen. Fur die 
mit Wasserstoff gemisclite Sarire war fur dieselbeii Temperaturen 
folgender Druck erforderlich: 150-245, l6'-236, 17'-227, 18'-218, 

st:ii!te des Ausdruckes As? 0 3 .  hg . 0 . 0. G a l r i e l .  

1 !t"-205, 20'- 199, 210-190, 22'- 18 1, 23"- 172, 24'-163, 25'-I53 
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Atrnospharen. Allein nach dieser Aiinahme musste hei noch grossereni 
Druck oder hoherer Temperatur wieder Flussigkeit im oberen Tlieil 
der Rijhre erscheinen, wenn das Volumgewicht des Gases grosser 
wird als das der Flussigkeit. Nach dieser Richtung hiri unteriiommeiie 

Die Fluoresoenz der Jodlosungen von E. L o m in e 1 (Pogq. 
Am. N. P. 13, 356-358). Lasst man durch ein mit nicht zu dichtem 
Joddarnpfe gefiilltes Glaskolbcheo das durch eine Linse concentrirte 
Sonneiilicht fallen, so tritt ein orangegelber Strahlenkegel hervor 
Dieser erscheint besonders nuffiillig, wenn das erregende Licht rorher 
durch griines Glas gegaiigen ist. Am wirksamsten erweisen sic11 die 
griinen Strahlen beiderseits der Linie E ,  weniger die gelben und 
blaugruuen, vollig unwirksam die rotlien, blauen, violetten und ultra- 
violetten Strahlen. Die letzteren werden, wie durch besonderen Versuch 
coiistatirt wurde, vom Joddampfe nicht rnerklich absorhirt. Das Spektrum 
des Fluorescenzlichtes zeigt sich aus Roth ,  Orange, Gelb uiid Griin 
zusarnrnengesetzt und erscheiiit continuirlich ohne hellere und dunklere 
Streifen. Der  Joddampf ist bis jetzt das einzige der Fluorescenz 
Ghige Gas;  weder Untersalpetersiiure noch Chlor, noch die Dampf'e 
~ o n  Brom und Schwefel lassen diese Erscheiuung beobachten. 

Verriiche haben ein negatives Resultat ergeben. Pinner 

Srhertel 

Schwefelkohlenstoffhydret von F. P. V e n a b l e  (Amen'e. Chem. 
Jorwn. 5, 15-19). W a r t h a  hat in diesen Ben'chten 111, 80 und IV, 
180 die blumenkohlartigen Bildungen bei Verdunstung von Schwefel- 
kohlenstoff als starres wasserfreies Kohlendisulfid erkliirt, was von 
B a l l o  (diese Berichte IV, 118, lGO, 294) bestritten wurde. Nach 
Versucheri des Verfassers kann in einer mit Schwefelsaure getrock- 
neten Luft die Bildung des betreffenden Kiirpers nicht stattfinden, 
sondern nur in einer Atmosphiire, welche mit Wasserdampf noch 
nicht vollig gesattigt ist. Eine bestirnnite Bildungs- und Zersetzungs- 
teniperatur ( W a r t h a  girbt - l?"  C. an) lasst sich nicht beohachten. 

Ueber Phosphorsesquisulfld von Is  a m  b er t (Compt.  rend. 96, 
1499;. Die von L e n c o i n e  aus rothem Phosphor nnd Schwefel her- 
gestellte Verbiudung P h  Ss hat Verfnsser auch aus weissem Phosphor 
zu gewinnen vermocht, indem er die Heftigkeit der Reaktion durch 
Zusntz von Sarid zur Reaktionsmasse rnit Erfolg zu massigen suchte. 
Man schmilzt in einer mit Kohlensaure gefiillten Retorte Phosphor 
und Schwefel in berechneter Menge irn Wasserbad zusamrnen, setzt 
unter Umschutteln das doppelte Gewicht Sand zu und erhitzt dann 
auf freieni Feuer bis zum Eintreten der Reaktion. Darauf wird die 
Verbindung abdestillirt Sie ist eine gelbe krystallinische Masse , die 
bei looo sich entziindet und langsam brennt, bei 1G7O schniilzt, bei 
ca. 380° siedet und das specifische Gewicht 2.0 bei l l o  besitzt. Einc 

Srhertel 
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Darnpfdichtebestimmung ergab 7.9 statt 7.68. Die Warrneentwickelung 
bei ihrer Entsteliung worde fur die Menge P4 + s3 = 36.8 ca l .  ge- 
funden. 

Eine Modifikation von N o  acks Verfahren zur Darstellung 
von Kohlenoxyd voii L e o n a r d  P. K i n n i c u t  ( . lmeric.  Chem. 
Joum. 5 ,  43). Das von N o a c k  in diesen Berichten XVI,  7 5  be- 
schriebene Verfahren der Kohlenoxydgewinnung andert der Verfasser 
dahin ab,  dass er gepulverten Magnesit , geinischt [nit den) doppelten 
Gewichte Zinkstaub in einer kupfernen Retorte erhitzt. 

Ueber einige Bleidoppelsalze von G. A n d  r P (Cotnpt. rend. 96, 
1502). Verfasser beschreibt im Anschluss a n  seine fruhere Mittbeilung 
(vergl. diese Bam'chte XVI, 783) einige neue Bleiammoniumdoppelsalze. 
Durch Aufliisen von Gliitte in einer heissen, aber nicht kochendeil 
concentrirten Salmiakliisung (1  : I )  eiitsteht das Salz PbCI:, . 6 N H s C l -  
H 1 0 .  Durch kaltes Wasser wird dieses Salz zersetzt, indem Blei- 
oxychlorid P b O  . PbClz . HzO a19 weisses aiiiorphes Pulver sic11 ab- 
sclieidet, wiilireiid aus der Liisung beim Concentriren das Salz 
4PbClz . 2 N H 4 C l .  6 H z 0  auskrystalhsirt. Durch Erhitzen des ur- 
spriingliehen Salzes mit Wasser auf 2000 erhalt man das erwlhnte 
Bleioxychlorid in weissen Nadelchen. - Beim Auf liiseii roil Blei- 
brornid in heisser Bromanimoniumlijsung scheidet sich wahrend des 
Erkaltens das Salz 7PbBrz. 1 2 N H 4 B r .  7 H a 0  aus und aus der Mutter- 
lauge nach den1 Verdampfen das Salz 2PbBr2 .  1 4 N H b B r .  3H2O. 
Liist man Bleigliitte in heisser Bromammoiiiumlosung, so erhalt man 
das Salz PbHrz  . GNH4Br. HsO, welches bei der Zersetzung durch 
kaltes Wasser das Oxybroinid P b O  . PbBra. 11/2H20 amorph, beim 
Erhitzen mit Wnsser auf 20O0 das krystallinische Oxybromid Pb 0 . 

Untersuchung eines Ralium-Iridiumdoppelsal~ea von L e c o g 
d e B o i s b a u  d r a n (Compt.  rend. 96, 1406). Verfasser hat  vor Kurzem 
rnitgetheilt, dass beim Erhitzen voii Iridiumverbindungen mit Kalium- 
bisulfat bis zum Schmelzen und Behandeln des Prodakts mit Kalium- 
sulfatl6sung ein grunes Doppelsalz ungeliist bleibt. Dieses Doppel- 
salz hat  die Zusarnmensetzung J s ( S  O & .  3KaSO1, ist in reinem und 
niit Schwefelsaure angesluertern Wasser liislich , fast unliislich in ge- 
sattigter Kaliumsulfatlosung, ist in saurer Losung unveranderlich, wird 
aber durch Neutralisiren der Losung mit Kaliumhydrat oder Ammo- 
niak unter Abscheidung voii violettern Tridiumoxyd zersetzt , indem 
die Plussigkeit zugleich blassrosafarben wird. Durch einen kleirien 
Ueberschuss von Kali wird das Iridium nicht sofort gefiillt, wohl aber 
wenn die Fliissigkeit zurn Kochen erhitzt wird. Beim Kochen rnit 
Konigswasser wird das Salz langsam zersetzt , indem sich Iridium- 

Piiiiier. 

SchPrre'. 

P b  Bra . Hz 0 liefert. Piiiiiei 

tetrachlorid bildet. Piiiner 

__ 
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Urganische Chemie. 

Neue Methode zur Darstellung der ))acides alkylnitreuxc 
von G. C h a n c e l  (Compt. rend. 96, 1466). Verfasser hat  im Anschluss 
a n  seine fruheren Untersuchungen uber die Einwirkung der Salpeter- 
siiure auf Acetone gefunden, dass man durch Erwarmen von alkyl- 
substituirten Acetessigathern mit Salpetersaure die Dinitroderivatc der 
Kohlenwasserstoffe nach folgendem Schema erhalt: CH3 . C O  . 
CH(CnHa.+l ) .  CO2CzHs giebt CH3CO2H und C,H,,+,CH .(NO& 
und COz u. s. w. Diese als Dinitroverbindungen von V i c t o r  M e y e r  
und seinen Schiilern kennen gelehrte Korperklasse nennt Verfasscr 
n a c i d e s  a l k y l n i t r e u x c  (vergl. diese Berichte XI1 287). Aus den 
Dinitroverbindungen entstehen hierbei Essigslure und Aethynitrit. Der  
Acetessigiither selbst liefert nur diese drei letzten Verbindungen. 
Bei der Lebhaftigkeit der Reaktion diirfen nicht mehr als 5-10 ccm 
des Aethers auf einmal zur  Vcrwendung kommen. Man erwiirmt den 
Aether schwach im langhalsigen Kolben und fiigt nach und nach ein 
gleiches Volumen Salpetcrslure (d= I .  35) hinzu. Sobald die Ent- 
wickelung rother Dampfe nachzulassen beginnt, giefst man die Flussig- 
keit in Wasser. Bei zu langer Einwirkung der Salpetersaure werden 
die Dinitroverbindungen zerstort. Zur Reinigung wird das  abgeschie- 
derie Oel etwas gewaschen und in alkoholischer Losung (1 : 2) mit 
alkoholischer Kalilauge versetzt , um das Kaliumsalz abzuscheiden, 
welches nach dam Waschen mit Alkohol und Aether aus 5- 6 Theilen 
Wasser umkrystallisiit werden kann. 

So wurde dargestellt aus Methylacetessigather das D i n i t r o a t h a n ,  
dessen Kaliumsalz in voluminosen Prismen krystallisirt und identisch 
ist rnit dem aus Propion, Methylathylketon, Isobutyron und Isova- 
leron vom Verfasser fiiiher dargestellten Salz. - Aethylacetessigather 
liefert D i n i t r o p r o p a n ,  dessen Kaliumsalz CaH5 . C ( N O & K  in gelben 
Prismen krystallisirt, in einer Glasriihre schon bei 1 OG 0 explodirt, im 
Wasserbad erhitzt allmahlidi einen Gewichtsverlust bis zu 42 pCt. 
erleidet und einen weirsen nicht mebr explodirbaren Ruckstand hinter- 
lasst. Trocken halt es sich im geschlossenen G e f i s  unverandert, in  
feuchtem Zustande entwickelt es allmahlich Stickstoffdioxyddampfe. - 
Aus Propylacetessigather e rhak  man D i n i t r o b u t a n ,  dessen Kalium- 
salz in Tafeln oder langen Nadeln krystallisirt und bei 0 0  in 40.3 
Theilen, bei 200 in 21.7 Theilen, bei 40°  in 12.2 Theilen Wasjer 
IBslich ist,  und dessen Silbersalz CaHV(N0a)aAg tiefgelbe Bkttchen 
bildet. Das freie Dinitrobutan ist eine farblose, in Wasser unloeliche 
unter theilweiser Zersetzung bei 197O siedende Fliissigkeit vom speci- 
fischen Gewichte 1.205 bei 1 5 0 .  Pinner. 



1496 

Ueber Phenylamidopropionsie , Amidovaleriansiiure und 
einige andere stickstoffhaltige Bestandtheile der Keimlinge von 
Lupinus luteus yon E. S c h u l z e  wid J. B a r b i e r i  (Journ.pr. Cheni. 
N. F. 27: 337-364). Dem i n  diesen Herichten XIV, 1785 uber Dar- 
stellung und Eigenschaften der Phenylamidopropionsaure mitgetheilten 
ist nur wwig  hinzuzufiigen. Die Saure ist hiiclist w:ihrschei~ilich iden- 
tiscli mit dern von E r l e n m e y e r  und L i p p  (diese Berichte XV, 1006) 
syothetisch dargestellte~i Phenylalaiiin. 

D e r  Geim Erhitzeii der Saure neben Phenylathylamin erhaltene 
Kiirper ist, durcli Wasserabspattung entstanden ; er  hat die Zusammen- 
seteiing CnHg N O ;  ist unlijslich in Alkalien und Sauren. Er krystal- 
lisirt ails heissem Alkohol in feinen Nadeln, die bei 2800 schmelzen 
und bei starkerem Erhitzen unter Entwicklung von Styrolgeruch 
sullimiren. - In den hlotterlaugen des Kupfersalzes der Phenylami- 
dopropionsaure ist das Kupfersalz einer A m i d  o v a l e r i  a n s a u  re eut- 
halten. Dasselbe lost sich auch nach dem Eindampfen wieder in 
Wasser und unterscheidet sich hierdurch von dem Kupfersalz des 
Phenylalanins sowohl wie des Leucins. Die Amidovaleriansaure 
kryst,allisirt aus verdhnt.em Alkohol in durchscheinenden, glanzenden 
Bllttchen, Kist sich ziemlicli leicht in Wasser, wenig in Alkohol, 
reichlich in heissem verdunntem Alkohol. Sie verfluchtigt sich beim 
Erhitzen zu einem weissen, wolligen Sublimat, wie das Leucin und 
verbreitet bei starkerem Erliitzen auch denselben Geruch wie dieses. 
Die Amidovaleriansaure aus den Lupinenkeimlingen hat  grosse Aehn- 
lichkeit, mit. der normalen Arnidovaleriansaure von Li p p  (Ann. Chem. 
Ph.arm. 211, 354, diese Berichte XV, 933) und der von S c h i i t z e n -  
b e r g e r  (Ann. Cltim. Phys. 16, 283) durch Zersetzung von Albumin 
durch Barytwasser erhaltenen Saure. 

Ausser Phenylamidapropionsaure und Amidovalerianskure fanden 
sich in d m  T,upinenkeimlingen H y p o  x a n t h i n  und Xan t h i n ,  L e c  i t h i n, 
P e p t o n e ,  vie1 A s p a r a g i n  ond geringe Mengen rnn T y r o s i n  nnd 
Leu cin. Srhottvii, 

Ueber ein Dinitrodiathylanilh und uber die Bereitung von 
Diathylamin von P. v o n  R o m b u r g h  (Rec. trav. chim. 11, 35-40). 
1 Volumeii Diathylanilin wird in 2 Volumen concentrirter Schwefel- 
siinre gelost , nach dem Erhalten mit 3 Volunicn Salpetersaure (spec. 
Gew. = 1.48) unter Kuhlung vermischt uud dann in Wasser gegossen, 
wobei eine gelbe Fallung entsteht, welche aus Alkohol in dunkelgelben, 
langen Nadeln vom Schmp. 800 anschiesst. Dieselben sind a-Di n i -  
t r o l t h y l a n i l i n  ( 1 ,  f , 4 ;  denn sie entstehen auch aus n-Dinitrobrom- 
benzol und Diathylamin), liisen sich leicht in heisseni Alkohol, Benzol, 
Accton, Chloroform, Schwefrlkohlenstofi, Essig- iind Aethylather, 
wriiig i i i  Petroleum~iither, gar iiicht in Wasser und zerfallen beim 
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Kochen mit Iialilauge in a-Dinitrophenol (Schmp. 1 140) und Dizithyl- 
airiiii (analog aber schneller zerfiillt die Methylverbindung vergl. 
M e r t e n s ,  dime Berichte X ,  995). Aus n-Dinitrobrombenzol und 
Dimethylanilin entsteht a - D i i i i t r o d i m e t h y  l a r i i l i n  vom Schmp. 870 
(rergl. L e y m a n n  dime Berichte XV, 1234). Onbrirl.  

Einige R e d u c t i o n e n  m i t  Zink und Ammoniak von W. (+. 
M i x t  e r  (Amer.  chem. Journ. 5 ,  1-7). 1 Theil y-Nitroacetaiiilid 
(Sclirnp. 207O) in 2 0  Theilen Alkohol gelijst wird rnit 4-10 Theilen 
coiicentrirtem Ammoniak, 4-1 0 Theilen Zinkgulver und einigen Culik-  
centimetern Platinchloridlijsung versetzt, rind nachdem die Gasent- 
wicklung schwacher geworden, unter wiederholtem Umschutteln und Er- 
wsrmen 3 Tage stehen gelassen. Es scheiden sich 0.5 Theile p -  A z o x y -  
a c e  t a n i l i d ,  ( N .  CgH4. N H  . CzH30)20, aus, welches aus siedendem 
Alkohol in kleinen , hellgoldgelben , haarfiimigen Nadeln anschliehst, 
bei 275-2780 schrnilzt und in kaltem Alkohol sehr wenig lfslich ist. 
In  der Mutterlauge findet sich die entsprechende, noch zu tintersuchelide 
Azorerbindung. m-Nitracetanilid scheint den Analyseii zufolge ein 
Gemisch gleicher Molekiile Azo- und Azoxyacetanilid zii bilden 
Azoxyacetanilid wird durch heisses alkoholisclies Kali in p -  Azoxya- 
nilin, O ( N  . CgH4 . NH& vom Schmp. 182-1 84O verwandelt, welclies 
leicht in Alkohol, wenig in heissem Wasser lijslich eine faserige, gelbe 
Masse darstellt, Sake bildet (Sulfat, Chlorhydrat, Chloroplatinat), durch 
Zinn uod Salzsaure in Phenylendianh vom Schmp. 1400 ubergeht und 
durch Schwefelammonium nicht reducirt zu werden scheint. Lost 
man 20 g m-Nitrobenzanilid in siedendem Alkohol (300 ccm) und ge- 
sattigtem alkoholischen Ammoniak (YOU ccm) und giebt 300 g Zink- 
pulver, sowie 1 ccm Platinlosung hinzu, so fiillt m - A z o x y b e n z a n i l i d  
(N . & H I .  N H  . CS H5 . CO)a 0, vom Schmp. 2720 aus, welches fast 
unliislich in Alkohol. Aether und Benzol, nach dem Ausziehen der 
FRllung niit Alkohol und Salzsiiure als hellgelbes, ausserst leichtes 
Pulver zuriickbleibt. An siedendes alkoholisches Kali scheint es ntir 
eine Benzoylgruppe abzugeben. Durch langer (7-2 1 Tage) andauernde 
Beriihruiig mit Zinkpulver unter den obigen Bedingungen geht d w  
rn-Nitrobenzanilid in ein Gemigch der entsprechenden Azo- und Azoxy- 
verbindung und schliesslich in Cg €14 . NH2 . N H . CO c HS (Schmp. 
1240) iiber. Gabriel. 

E infache  Darstellungsweise von Phenetol von H. K o l b e  
(Joum. pr. Chem. N. P. 27,  425). Rohe Aetherschwefrlsaure, durch 
rawlies Mischen gleicher Volume Alkohol und Schwefelsaure bereitet, 
wird nach dem Erkalten mit Wasser verdiinnt, mit Soda schwach 
alknlisch gernacht und iiber freiem Feuer eingedampft , bis reichliche 
Mengen schwefelsaures Natron auskrystallisirt sind. Die davon warm 
abgegossene Lijsting wird mit eiiier dickligen Liisung von Phenol- 
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natrium in einem Autoclaven rnehrere Stunden auf 1500 erhitzt. Rei 
Berechnung der anzuwendendeii Menge Phenolnatriuni wird ron der 
hnnahnie ausgegangen, dass 50 pCt. des Alkohols in  atherschwefel- 
saures Natron ubergagangen sind. Das nach den] Oeffnen des Auto- 
clilven auf deni halbfehten Salzgemisch schwimmende Phenetol wird 
mit Wasser geschuttelt und rcctificirt. Aof demselben Wege lasst sich 
Anisol und ohne Zweifel auch deren Nitroverbindungeii darstellen. 

Scliutten. 

Ueber Isopikraminsaure roii C h a r l e s  W. D r t b n e y  jr .  ( h w r .  
Chm. Journ. 6, 20-38). Das Chlorhpdrat der a - m - A m i d o s a l i c y l -  
saure  CcH3. C O O H .  O H .  N H .  (= 1 : 2 : 5) wurde aus der ent- 
sprechenden Nitrosaure (Schmp. 2280) durch Reduktion mit Zinn und 
Salzsaure und Eindampfen des entzinnten Filtrats in] Schwefelwasser- 
stoffstrorn erhalten. Durch dreistundige Einwirkung von Benzoyl- 
chlorid l e i  170-1 80° cntsteht daraus eine wasserunlosliche Maese, 
aus welcher durch Kochen mit Baryumhydrat das Baryumsalz der 
a-Benzoylani idosal icy lsaure  isolirt werden kaun. Die SLure, ein 
weisses Pulver, schmilzt unter Schwarzung bei 2520; sie liist sich nicht in 
Benzol, Gasolin oder Naphta; ihr Baryumsalz (CgH3.OH.NHCOCsHg. 
C02)z Ba + GH2O bildet feine Nadeln, ebenso das anscheinend wasser- 
freict Calciumsalz; liist man sie in '20-30 Theilen Eisessig, setzt zu 
je 100 ccm der Losung 2-5 Tropfen Salpetersaure erhitzt auf 800 
iind giesst die Fliissigkeit, sobald sie hellgelb geworden, in ca. 4 Vo- 
lumen Wasser ,  so erhiilt man €3 enzoyl-p-arnidodinitropherlol  
( N H . C O C f i H 5 : N 0 2 : O H : N 0 2  = 1 : 3 : 4 : 5 ,  analog der Bildung 

siehe EIiibner nud B a b c o c k  diese Betichte XII, 1346) in  glanzenden 
gelbeti Platteii, welche leicht ron  Eiseesig, etwas weniger von Alkohol, 
nocli schwerer ron Henzol und Naphta, sehr wenig von Wasser auf- 
genomnren werden, bei 1500 rothe Dampfe geben und dann bei 2500 
schrnelzen ; die Salze dieses Phenols sind krystallinisch und zeigen 
schonen Goldglanz: das leicht liisliche Kaliurnsalz und anscheinend das 
Bleisnlz sind wasserfrei , das Baryumsalz enthalt 3 Ha 0 (auf 1 Ra), 
das Calciumsalz 4,5H? 0 (auf 1 Ca). Wird Benzoyl p-amidodini- 
trophenol (1 g) mit 5 ccrn concentrirter Salzsaure und 3 ccrn Wasser 
12 Stunden auf 1300 erhitzt so zerfallt es in Benzoesaure und 
D i - 0 -  11 i t r o - p - a m  i d o  p h en o l  ( I s  o p i k r  a m i  n s a u r e >  vom Schmp. 
1700, feine, irn feuchten Zustand goldglanzende, trocken braungelbe 
Nadelcben bildend sehr wenig in kaltem leicht in heiasern Wasser 
liislich. Zum Schluss giebt Verfasser eine Uebersicht der Unterschiede 
zwischen IsopikraminsHure ( N  0 2  : 0 H : N H2 : N 0 2  = 1 : 2 : 3 : 5) I und 
Pikraminsaure (NO2 : O H  : N 02 : NHa = 1 : 2 : 3 ; 5) (11). 

ron  C 6 H 3 . N O - . 0 E I . N 0 3  (1, 2, A )  aus C 6 H 3 . C O 0 H . O H . N O 2 ,  



1. 
S c h m e 1 z p u n k t : 1 700. 
L i j s l i c h  k e i t :  Leicht in warmem, 

schwer in kaltem Wasser rnit 
blaurother Farbe. 

K a l i  s n lz :  Blauschwarze Nadeln, 
leicht in Wasser lolich. 

B e n z o y l v e r b i n d u n g :  
Schmp. 2500. Riithliche, gold- 
glanzende Blattchen. 

K a l i u m s a l z  enthalt 1 H a 0  
und bildet schijn rothe, gold- 
glanzende Nadeln. 

B a r y u m s a l z  enthalt 3 H a 0 ,  
ist in warmem Wasser leicht 
16slich. 

11. 
1650. 

Wenig in warmem oder kaltem 
Wasser mit orangerother Farbe. 

Rothe, durchsichtige 
ziemlich wasserloslich. 

Tafeln, 

Schmp. 2200. 
Grunlichgelbe Nadeln. 

und bildet rothgelbe Nadeln. 
K a l i u m s a l z  enthalt 2 H 2 0  

B a r y u m s a l z  enthalt 5H20, 
ist in Wasser ausserst schwer 
loslich. Gabriel. 

Ueber Nitro - und Amidoderivate des Azobeneols von 
J. V. J a n o v s k y  (Monatsh. fur Chem. 4, 276-283). Vor kurzem 
hat Verfasser mitgetheilt (vergl. diese Berichte X V ,  2370), dass beim 
Nitriren von Azobenzolsulfonsaure zwei Mononitroderivate entstehen, 
von denen das leichter lijsliche, a ls  /3 - Nitroazobenzolsulfonsiiure be- 
zeichnete in griisserer Menge erhalten und niiher untersucht wurde. 
Da dasselbe bei der Reduktion Metaphenylendiamin und Sulfanilsaure 

lieferte, wurde seine Constitntion als CsH, . NO2 . N2 . CsH4 . S03H 
aufgefasst. Die schwerer 16sliche a- Nitroazobenzolsulfonsaure wiirde 
damals nur  in sehr geringer Menge gewonnen. Nach folgendem Ver- 
fahren erhalt man jedoch ungefahr gleiche Ausbeuten von beiden 
Modificationen. Azobenzolsulfonsaure wird mit 5 Theilen Salpetersiiure 
(d = 1.40) zur volligen Lijsung bis 11 so erwarmt und dann erkalten 
gelassen. Bei 8-100 scheidet sich die EL - Modification in  langen 
Nadeln ab ,  wiihrend in der Mutterlauge die /3 - Modification bleibt. 
Diese , wie unveranderte Azobenzolsulfonslure aussehende schwer 16s- 
liche Modification, krystallisirt aus Wasser in langen orangegelben 
Nadeln mit 3 HzO, ist bei loo in 32 Theilen Wasser loslich, sehr weriig 
in verdiinnter Salpetersaure. h e  Alkalisalze werden auf Zusatz von 
Alkalilauge zur wasserigen Losiing der Saure gefallt. Das K a l i  uxn- 
s a l z ,  Cl2Hs N1Oa . S OaK, bildet wasserfreie, orangerothe, rhombische 
Tafeln, das N a t r i u m s a l z ,  C l z H ~ N 3 0 2 .  S 0 3 N a  + 'LHaO, blaasgelbe 
monosymmetrische Prismen, das B a r y u  m s a l e  wasserfreie, ausserst 
schwer lijsliche, blassrothgelbe Schiippchen. Das Silbersalz und daa 
Bleisalz sind mikrokrystallinisch. Durch Erwiirmen rnit Zinnchloriir 
(3 Molekule) und Salzsaure im Wasserbade geht die Nitrosaure in die 
entsprechende A m i d o s a u r e ,  Cs&. N H 2 .  Na . C G H ~ S O ~ H ,  welche sich 

3 1  4 

Berirhte d. D. chem. Gesellschalt. Jahrg. XVI. 9s 
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als blassgelber Niederschlag ausscheidet, iiber. Diese Saure ist wenig 
in Wasser liislich (100 Theile Wasser losen bei 97O 0.39, bei 15O 
0.104 Theile) ist sehr bestandig und liefert wohl charakteiisirte Salze. 
Das K a l i u m s a l z ,  Cl2HB ( N H 2 ) N a S  0 3 K ,  bildet goldglanzende, 
schwer in kaltem, leicht in heissem Wasser liisliche Krystalle, das  
Na t r i u  m s a1 z lange biegsame Nadeln, das B a r  y u m s  a l z ,  

((212 HIO N3 S 0 3 )  Ba + 4 Hz 0 
broncefarbene, wenig losliche Krystalle, das  S i 1 b e  rs a 1 z lnnge Nadeln. 
Bei anhaltendem Erwarmen mit Zinn und Salzsaure liefert sowohl die 
Nitrosiiure wie die Amidosaure Parapbenylendiamin iind Sulfanilsaure, 

so dass ihre Constitution C G H ~ N O ~  . Na . C6H4 . S03H sein muss. 
4 1  4 

Pintier. 

Ueber die Einwirkung von Phtalsiureanhydrid auf Amido- 
sauren von E. D r e c h s e l  (Journ. pr .  Chem. N. F. 27, 418-422). 
Giebt man 1 Theil gepulvertes Glycocoll zu '2 Theilen geschmolzenem 
Phtalsaureanhydrid, so lBst sich dasselbe unter Aufbrausen und es 
bildet sich unter Wasserabspaltung P h t a 1 u r s B u r e in der berechneteii 
Menge. Die Yhtalursaure, Clo H7 O4 N ,  krystallisirt aus heissem 
Wasser in langen Nadeln; in kaltem Wasser ist sie schwer loslich; 
in Alkobol leicht, weniger in Aether. Sie schmilzt bei 191-192O 
und zersetzt sich bei starkerem Erhitzen. Dabei resultirt ein nach 
Renzonitril riechendes, krystallinisch erstarrendes Destillat urid ein 
kohliger Riickstand. Beim Kochen mit concentrirter Salzsaure zer- 
fillt  sie in Phtalsaure und Glycocoll. Die Salze der Phtalsaure 
krystallisiren fast durchweg sehr gut. Das Natronsalz ist leicht los- 
lich in Wasser, unloslich in Alkohol. Das Kalksalz krystallisirt aus 
heissem Wasser mit 2 Molekiilen Wasser, das Kupfersalz mit 3 Mole- 
kulen Wasser. Silber-, Nickel- und Bleisalz krystallisiren weniger gut, 
als die Salze der anderen schweren Metalle. Durch Neutralisiren der 
heissen SiurelGsung mit kohlensaurem Platodiammoniumoxyd wird 
das in glhzenden Prismen krystallisirende Platodiarnmoniumsalz 
P t  [Na H6 (Clo H6 O4N)la erhalten. Versuche , das Phtalsaureanhydrid 
durch Bernsteinsaureanhydrid, das Glycocoll durch Leucin und Sarkosin 

Ueber das Pyrenchinon von G u i d o  G o l d s c h m i e d t  (Monafsh. 
fiir Chem. 4, 309). Wie G r a e b e  (diese Ben'chte 111, 744) mitgetheilt 
hat ,  geht das Pyren Cl6H12 beirn Erwarmen mit Kaliumbichrornat 
und ziemlich starker Schwefelslure in Pyrenchinon , c16 Ha 0 2 ,  iiber. 
Dagegen sollen nach H i n  t z  (InauguraZdiss.) bei der Oxydation des 
Pyrens zwei Verbindungen entstehen, von denen die eine in kalter 
Soda. loslich ist und die Zusammensetzung CIS HG 0 4  besitzen, die 
andere in Soda unloslich ist,  die Zusammensetzung Cla H6 0 2  haben, 
aber bei weiterer Oxydation in die vorhergehende Substanz C ~ S H ~ O I  

zu ersetzen, sind im Gange. Scbotten. 
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iibergehen 8011. Verfasser hat  deshalb die Untersuchung wieder auf- 
genommen, Pyren mit 1.5 Theilen Kaliumbichromat und 11 Theilen 
einer rnit der fiinffachen Menge Wasser verdiinnten SchwefelsBure 
oxydirt, daa ziegelrothe Oxydationsprodukt mit Soda 30-40 ma1 aus- 
gezogen und den ungeliisten Theil, der ,  wie sich herauastellte, noch 
unveriindertes Pyren enthielt, durch Umkrystallisiren aus Eisessig mit 
Hilfe von Thierkohle gereinigt. Dieser in Soda unliisliche Theil zeigte 
nun in  der That  die Zusammensetzung des Pyrenchinons ClaHaOa, 
gab bei der Destillation iiber Zinkstaub Pyren und in essigsaurer 
G s u n g  rnit Brom erwPrmt ein in Eisessig unliisliches, bei 310° 
noch nicht schmelzendes, chocoladenfarbenes D i  b r o m p y r e n c h i n o n  
CIS HcBrsOa und ein in Eisessig losliches rothes T r i b r o m p y r e n -  
c h i  n on (226 Hb Brs 0 2 .  Bei der Einwirkung von Salpeterslure auf das 
Pyrenchinon entstehen Nitroverbindungen, deren Zusamrnensetzung 
noch nicht festgestellt werden konnte. Beim Kochen mit Zink und 
Ammoniak bildet sich P y r e n h y d r o c h i n o n ,  C16H1001, welches sehr 
luftempfindlich ist und beim Kochen rnit Essigsiiureanhydrid und 
Natriumacetat ein bei 166-167O schmelzendes, in den gebrluchlichen 
Liieungemitteln ziemlich schwer liisliches D i a c e  t y l d e r i v a t  

Cie Ha (0 C, H3 0 1 2  

liefert. Daa bei der Oxydation des Pyren neben dem Chinon e n t  
stehende und in Soda liisliche Produkt ist vom Verfaaser noch nicht 
nELher untersucht worden. Plnnsr. 

Ueber die Farbefoffe a m  Chinolin und Lepidin von 
S. H o o g e w e r f f  und W. A. van D o r p  (Rec. euo. chim. 11, 41-43). 
Wenn man mehrfach fraktionirtes Chinolin aus Chinabmen noch weiter 
reinigt durch wiederholte Krystallisation seines Chromates, so gewinnt 
man ein Cbinolin, welches rnit Jodamyl und Kalihydrat (vgl. Q r s v i l l e  
W i l l i a m s ,  Juhrb. fir Chem. 1860, 735) ein rothes Harz liefert, 
welches eine rothe alkoholische Liisung giebt: zwischen reinem Chinolin 
auB Chinabaaen und synthetischem sowie Leukolin herrecht also nun- 
mehr nicht der mindeste Unterschied (vgl. dieselben Verfatmer, diem 
Berichte XVI,  1381). Cyanin bildet sich aus einem Oemisch von 
Lepidin und Chinolin, und zwar nicht bloe rnit Jodamyl, sondern 
auch mit anderen Jodiden, sowie mit Bromiden und Chloriden: so 
erhiilt man aus einem Oemiech gleicher Theile der Jodide dea Me- 
thyllepidinammoniums und dee Methylchinolinammoniums auf Zusatz 
von siedender Kdilauge (a/, Aequivslent auf 1 Aequivalent vorhan- 
denen Jodes)  einen aus Alkohol in  griinen Nadeln ausfallenden, jod- 
haltigen Blaufarbstoff. Aehnlich wirkt Aethylbromid und - jodid, 

Ueber die Llieliohkeit den Strychnine in S&uren von H e n r i o t  
und B l a r e z  (Compt. rend. 96, 1504). Verfaaser haben gefunden, 

eowie Benzylchlorid. Gabriel. 

98. 
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dass die Strychniiisnlze in verdiinnten Saureti sehr scliwer liislich siud, 
und dass auf Zusatz von Siiure zu eitier concentrirten wiisserigen 
Liisutig eines Strychnitisalzes ein Niederschlag eiitsteht. Sie haben 
beim Sulfat und Chlorhydrat die Niederschliige anslysirt iind gefunden, 
dass iin ersten Falle das  bekannte saure Sulfat, im anderen Falle das  
neutralc Chlorhydrat sich niederschliigt, so dags also lediglich die 
Liisliclikeit der Strychninsalze durch die Gegenwart freier Siiure stark 
vermiiidrrt wird. Piuoer. 

Verwendung von Brom bei der Untersuchung auf Alkalo'ide 
von C. L. R l o x a m  (Chem. new847, 215). 1. Zur salzsaiiren Losung 
des Alkaloilds set.zt man Aninioniak in geringem Ueberschuss; cs fallen: 
Cinchoniu. Narcotin, Chinin ; im grossen Ueberschuss Kst. sich Chinin. 
2. Mit eineni Glasstab fiige man Bromwasser hinzu; Violettfdrbung: 
Brucin ; gelber Niederschlag: wahrscheinlich Strychnin oder Narcotin. 
Man kocho und setze, jedesmal erhitzend, neue Mengeii Brom hinzu ; 
Violetttgrbuiig : Strychnin, Rosenroth : Narcotin oder Chinin. Darnach 
tZge man uberschussiges Bromwasser hinzu , koche und theile die 
Losung iii 2 Portionen: a) wird init rerdiintitem Ammoniak iiber- 
schichtet; griiii: Chinin; weisse Fiillung: Chitiin oder Narcotin. 
b) wird rnit Zink gekocht uiid dann rnit Amntoniak iiberschichtet; 
rosa: Morphiti. (:abriel. 

Erneute Untereuchungen iiber die Zuemmmeneetzung und 
Spmltungeprodukte dee Ericolins und iiber seine Verbreitung 
in der Fmmilie der Ericmceen nebst einem Anhmng iiber die 
Leditenneiiure, die Cmllutannehre und dee PMpikrin von 
R i c h a r d  T h a l  (Pharm. Zeitschr. f. R w .  18&3, 209-219, 233-237, 
249-259, 265-274, 281-289). Fur die Darstellung des E r i c o l i n s  
aus Ledum palustre henutxt Verfasser die zweite (von R o c h l e d e r  
und S c b w a r z  1853) gegebeoe Methode rnit dem Unterchiede, dass 
er die nach der Zerlegung der Bleiverbindung des Ericolins resul- 
tirende Flhsigkei t  im Vacuum, nicht an der Luft rerdunstet. 
Zwei Praparate, welche bei der Analyse keine iibereinstimmenden 
Resultate geliefert hatten, wurden ron  einer in Aether - Alkohol 
unlijsliclien Beimengung (C = 57.5, H = 7.29 pCt. enthaltend) befreit 
uiid fiihrten bei der Aiialyse zur Formel G~H2403, fiir welche jedoch 
die fiir die Spaltungsgleichung besser verwerthbare C26 H30 0 3  einge- 
fiihrt wird. Das vom Verfasser erhaltene Ericolin ist geruchlos, 
braungelb, klebend , hygroskopisch und bitter, zerfallt part.iel1 schon 
unter 100" und wird durch Wasser zersetzt. Bei der successiven 
Extraktion des Ericolins rnit Benzol , Chloroform und Aetheralkohol 
gehen i n  die L8sungsmittel verschiedene Substanzm iiber, deren Ver- 
halten zii der Annahme f ihr t ,  dass das Ericolin bei dieser Behand- 
Iring in Zucker und Ericoliii zerfkllt. Das Ericolin giebt rnit ver- 
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diinnter Schwefelsaure auf 1000 erwarmt neben Zucker und einem 
harzartigen Oxydationsprodukt I( das Hydroe r i c ino l ,  eine dick- 

fliissige braungelbe Masse, aus deren Analyse sich die Formel x(C&&) 
berechnet, welche aber in den fiir die Spaltungsgleichung besser ver- 
werthbaren Ausdruck Cr Hlo 0 2  verwandelt wird : c2.5 Hs0 0 3  (Ericolin) 
+ 4 Ha 0 = CS €I12 0s (Zucker) + C ~ O  H2.5 0 (Ericinol). 

&OH260 + 7H20 = Z(CloH2004). Ericolin wurde ferner aus Culluna 
aulguris isolirt und in vielen Ericaceen und Vaccineen (an dem Ericinol- 
geruch) erkannt. - L e d i t a n n s a u r e  (Wi l l igk ,  S c h w a r z  und 
Roch lede r  1852) aus Ledum pa2ustre besitzt die Formel CasH20Os 
(Bleisalz C25Hzo 0 8  . 2 Pb  0) und liefert durch Schwefelsaure unter 
Wasserverlust L e d i x a n t h i n  x(C30 H34 0 1 3 ) .  - Cal lu t annsaure  
(Rochleder  1852) aus Calluna vulgaris enthielt irn Mittel 55.16 pCt. C, 
5.15 pCt. H,  und ihr Bleisalz ergab 19.56 pCt. C ,  1.95 pCt. H, 
67.38 pCt. PbO. - P i n i p i k r i n  ( K a w a l i e r  1853-1854) wurde aus 
Subinu bereitet, zeigte die Zusammeosetzung x(C% f i b  0 9 )  und spaltet 
sich, wie Ericolin in Hydroericinol, harzartige Substanz und Zucker. 

Gabriel. 

Piscidin (pisoidia), das wirksame Princip des Jamaica- 
Kornelkirsohbaums (Pisaidis erythrina) von E d w a r d  H a r t  (Amer. 
chm.  Journ. 6, 39-40). Der fliissige Extrakt der Wurzelrinde ge- 
nannter Pflanze wurde mit Kalkbrei gemischt, l / ~  Stunde an einem 
warmen Orte stehen gelassen, filtrirt und der Riickstand ausgepresst. 
Das Filtrat versetzte man bis zur beginnenden Triibung mit Wasser, 
worauf sich nach 2-3 Tagen P i sc id in ,  CzsH24O8, krystallinisch 
abschied, welches aus Alkohol gereinigt in kleinen fast farblosen, 
4-6 sechsseitigen Prismen auftrat: es ist unloslich in Wasser, nur 
wenig in Aether und kaltem, leichter in heissem Alkohol, leicht in 
Benzol und Chloroform liislich. Aus seiner Losung in starker Salz- 
saure wird es auf Wasserzusatz anscheinend unverandert wieder ab- 
geschieden. Gabriel. 

Ueber AngeliosBl (aus den Wumeln von angelica of8cin&s) 
von L a u r e n t  N a u d i n  (Bull. SOC. chim. 89, 406-409). Die bis- 
herigen Resultate des Verfassers beziiglich des Angelicaijls laesen sich 
nicht - wie irrthiimlich geschehen ist (diese Berichte XVI, 799) - 
den von Be i l s t e in  uod W i e g a n d  erhaltenen Resultaten gegeniiber- 
stellen, weil er mit Oel aus dem Saamen, jene mit Oel aus den 
Wurzeln der Angelica archangelica (Linn.) (oficinalis, Hoffmann) 
gearbeit haben. Verfasser hat nunmehr auch Letzteres untersucht 
und gefunden, dass es bei Oo die Dichte 0,875 besitzt, langsam ohne 
Farbung unter Sauerstoffaufnahme verharzt , bei normalem Druck 
destillirt, indem es die Fraktionen 163 - 167O (90 pCt.), 167-175", 
175 - '2800, 280- 3300 (zusammen 25 pCt.) giebt, wahrend ein halb- 
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flussiger, hoch siedender Rest bleibt. Durch Natrium wird es noch 
schneller polymerisirt. Dagegen liefert es im Vacuum destillirt 75 pCt. 
einer bei 166O siedenden, pfefferartig riechenden Verbindung Cro H16 

welche in 200 mm langer Schicht eine absolute Drehung von 5O 39’ 
zeigt, f3-Terebangelen genannt wird, und kein festes Mooochlor- 
hydrat liefert. Hiernach scheint das kaufliche Oel aus Wurzeln und 
aus einem Terpen mit seinen Polymeren gemischt zu bestehen (vgl. 
dagegen B e i l s t e i n  und Wiegand ,  diese Berichte XV, 1741). De’ese 
Ben’chte XV, 254, Zeile 5 v. 11. ist 0.873 statt 0.833 zu lesen. 

Gahriel. 

Ueber einige Eigensohaften dee normalen Monochloroam- 
phers von P. C a z e n e u v e  (Bull. 8oc. chim. 89, 501-503). Der 
Monochlorcampher wird durch nascirenden Waaserstoff (Natrium- 
amalgam, Kupferzink) in Campher zuruckverwandelt , welcher auch 
u. A. bei Destillation des Chlorkorpers iiber Natronkalk auftritt, 
wiihrend die Destillation iiber gliihenden Kalk Phenol neben com- 
plexen Kohlenwasserstoffen liefert. Durch Digestion des Chlorcamphers 
mit alkoholischer Kalilauge erhalt man gew6hnlichen Campher und 
Borneo1 neben Harzmassen, welche vielleicht Campher- und Oxy- 
camphersaure enthalten. Aus seiner Losung in kalter Schwefelsaure 
wird der Chlorcampher auf Wasserzusatz wieder abgeschieden. 

Gabriel. 

Physiologische Chemie. 

Ueber e k e  in den Lungen und im Speiohel Schwindeiichtiger 
enthaltene suokerartige Subetane von A. G. P o u c h e t  (Compt. 
rend. 96, 1506). Der Speichel und die wasserige Abkochung der 
Lungen Schwindsuchtiger giebt mit Alkohol einen Niederschlag, der 
neben vielen anderen Verbindungen eine zuckeriihnliche Substanz ent- 
hiilt. Letztere wurde nach folgender Methode isolirt. Man siiuert den 
Speichel oder die Lungenabkochung mit Essigsaure an, erhitzt zum 
Kochen und fiillt so eincn Theil der Eiweisskorper durch Coagulation, 
neutralisirt das Filtrat genau mit Barytwasser und setzt noch etwas 
Baryumacetat hinzu, so lange ein Niederschlag von Sulfat und Phos- 
phat sich bildet. Zum Filtrat setzt man Bleizucker und erhitzt zum 
Kochen, entfenit die niedergefallenen Rleiverbindungen der Albuminold- 
substanzen und setzt einen grossen Ueberschuss von Ammoniak hinzu. 
Nach 48stiindigem Stehen hat sich ein schmutzig grauer leimahnlicher 
Niederschlag gebildet, der die Zuckersubstanz enthalt. Derselbe wird 
nach dem Waschen in warmem Wasser Fertheilt und durch Schwefel- 
wasserstoff zersetzt. Da das Schwefelblei nur larigsam sich absetzt 
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und durch Filtrirpapier hindurchgeht , muss man durch poriise Thon- 
gefasse im Vacuum filtriren. Um aus der Losung die letzten Spuren 
von Peptonen u. a. w. zu entfernen, fugt man einige Tropfen Gerb- 
saurelosung hinzu und schuttelt rnit Thierkohle, filtrirt, verdunstet die 
Fliissigkeit im Vacuum und fallt das Kohlenhydrat rnit Alkohol. Die 
durch wiederholtes Losen in Wasser und Fallen mit Weingeist ge- 
reinigte Substanz ist ein fast weisses amorphes Pulver, welches beim 
Trocknen selbst bei Luft- und Lichtausschluss sich braun farbt, aue 
heissem 25 procentigen Alkohol in glanzenden Schuppen krystaliisirt, 
aus wLseriger Losung als amorphe Masse zmuckbleibt, bygroskopisch 
ist und im Vacuum getrocknet die Zusammensetzung Cla HIS 0 9  + HaO, 
bei 1200 getrocknet die Zusammensetzung C11 Hi8 0 9  besitzt. Mit neu- 
tralem Bleiacetat und rnit Alkohol versetzt giebt die wlisserige L6eung 
der Substanz einen grauweissen, pulverigen Niederschlag, der bei 1200 
getrocknet CIS Hlr Pb, 0 9  zusammengesetzt ist. Die kochende, verdiinnt 
alkoholische (25procentige) Losung liefert mit basischem Bleiacetat 
eine gelatinose Flillung Cl2 HI,-, Pbr 09, die wasserige Losung dagegen 
einen dichten Niederechlag, der ein Gemenge von ClaHlcPba09 und 
ClaHla Pbs 0 9  ist. Endlich giebt die wasserige Losung mit Zinkacetat 
und Ammoniak einen kriirnligeii Niederschlag, der im Vaciiurn ge- 
trocknet die Zusammensetzung C&HaZn309 . 8Zn(0 H)P beaitzt und 
bei 120° 4H2O verliert, um in C1aHlaZna09. 8 Z n 0  iiberzugehen. 

Pioner. 

Die ohemieohe Dielyse unter Anwendung von Chloroform- 
wwser oder Aether und ihre Bedeutung FLir die ohemisohe h a -  
lyee eiweieshaltiger Substensen 8us dem Thier- und Pflensen- 
reioh von He in r i ch  S t r u v e  (Journ. pr.  Cheni. N. F. 27, 231-249). 
Werden die zu untersuchenden Substanzen, in thierische Blase oder 
Darm eingebunden, in mit Chloroform gesiittigtem Wasser oder in 
Aether suependirt, so kann die Dialyse beliebig lange fortgesetzt werden, 
ohne dass Fiiulniss eintritt. Verfasser beschreibt die rnit Weintrauben,  
Malz, Hefe, E ie re iwe ies  und Milch erhaltenen Resultate, welche 
z. Th. bereits in der Kaukas. med. Qesellech. 1878 und 1879 demon- 
strirt und in Bull. acad. St. Petwsbourg 21, 243 und 22, 533 ver- 
iiffentlicht wurden. Er fand in der Bierhefe Leucin, Tyrosin, Glycerin- 
phosphorsiiure, Pepton und bestimmte fur die bei 1000 getrocknete 
Substanz: Albumin 1.29 pCt., Invertin 4.19 pCt., Extraktivstoffe 
51 .I2 pCt., Hefenruckstand 42.02 pCt., Aetherriickstand 1.38 pCt. 

Hertar. 

Studien iiber Miloh von Heinrich S t r u v e  (Journ. pr. Chcm. 
N. F. 27 ,  249-256). Nach Verfasser enthalt die Frauenmilch wie 
die Kuhmilch das Casei'n theils in ungelostem, theils in  gelostem 
Zustande ; die Trennung geschieht durch Dialyse (siehe oben). Ein 
Theil des ungelosten Casei'ns bildet die Hiillen der Fettkiigelchen. 
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Diese Hiillen losen sich in der starker alkalischen Frauenmilch beim 
Stehen bald auf; so erklart Verfasser das abweichende Verhalten beider 
Milcharten gegen Aether (vergl. Ra d e n  h a u s e  n ,  diese Berichte XIV, 
366, 2597) und die bei optischen Fettbestimmungen in der Frauenmilch 
oft zu niedrig ausfallenden Resultate. Das Casei'n der Frauenmilch 
reagirt sauer wie das der Kuhniilch (gegen B i e d e r t ,  f i e  Kinder- 
ernahrung irn Sauglingsalter, Stuttgart 1880). Zur getrennten B e -  
s t i m m u n g  von C a s e l n  neben A l b u m i n  in solchen Fallen, wo das 
durch Essigsaure und Kohlensaure aus der verdiinnten Milch (resp. 
Rahm) ausgefallte Casei'n sich nicht gut abfiltriren lasst, erwarmt Ver- 
fasser die unfiltrirte Fliissigkeit auf dem Wasserbade bis zur Coa- 
gulation des Albumins, filtrirt und behandelt den durch Aether ent- 
fetteten, bei 1000 getrockneten, auf dem Filter gesammelten Nieder- 
schlag rnit verdiinntem Ammoniak, welches nach Verfasser das Albumin 
nicht lost. In  verdiinnter Kalilauge liisen sich beide Stoffe unter Ent- 
wickelung von Ammoniak; wird eine solche Losung gekocht und dann 
rnit Essigslure iibersattigt, so entwickelt das Albumin Schwefelwasser- 
stoff, nicht aber das Casei'n. Verfasser theilt folgende zwei Analysen 
v o n F r a u e n m i I c h  und von K u h m i l c h  mit: Butter 2.76resp. 3.52 pCt., 
Csse'in, unlosliches 0.46 resp. 2.55, losliches 0.14 resp. 0.07, Albumin 
0.94 resp. 0.38, Pepton (durch Tannin gefallt) 0.41 resp. 0.32, Zucker 
3.68 resp. 3.81, Salze 0.21 resp. 0.75 pCt. Herter. 

Beitrhge x u  Filtrationslehre von E m .  N. 17. R e g B c z y  (Arch. 
f. d .  ges. Phygiol. 80, 544-595). Verfasser kritisirt die Arbeiten von 
R u n e b e r g  (diese Ben'chte X V ,  2627) und von G o t t w a l t  (diese Be- 
n'chte XIII, 2238) iind theilt einige Versoche niit, welche nach dem 
p. 581 beschriebenen Verfahren angestellt wurden. Destillirtes Wasser, 
Natriumchlorid- iind Kupfersolfatlosung , Milchserum und verdiinntes 
Eiereiweiss wurden durch Fischblase , Schweinediinndarm oder Eier- 
membran filtrirt. Die  Filtrationsgeschwindigkeit nimmt bei glei c h  - 
b l e i b e n d e m  D r u c k  rnit der Zeit a b  ( E c k h a r d t ) .  Diese Abnahme 
beruht, wie Verfasser gegen E. und R. ausfiihrt, ttuf Verstopfung der  
Poren und nicht auf einer Druckwirkung; sie tritt auch bei Anwendung 
ron Papierfiltern ein , welche der Trichterwand glatt anliegen, und 
voriibergehende D r u c k e n t l a s  t u n g  ist nach Verfasser (iibereinstimmend 
mit G. gegen R.) nicht im Stande, dieselbe aufzuheben; durch A a s -  
w a s  c h  e n  der Filtrationsmembram rnit Wasser (ohne Eriiiedrigung 
des Druckes) kanri dagegen die urspriingliche Filtrationsgeschwindig- 
keit wieder hergestellt werden. Mit s t e i g e n d e m  D r u c k  nimmt die 
Menge der filtrirenden Fliissigkeit zu ( V a l e n t i n ) ;  bei Filtration durch 
starre capillare Riiume wiirde nach P o i s e i i i l l e  (Nim. pr. p. diu. 
sav. ct I'm. des SC. IX, 433; 1846) das Filtrat direkt proportional dem 
Driicke xunehmen, bei Anwendung der (elastischen) Membrane wachst 
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dagegen die Menge des Filtrats schneller als der lhuck ,  wie Verfasser 
unter Anwendung besonderer Cautelen ubereinstimmend mit S c h m i d t  
(Ann. Chem. Pharm. 99,339;  1856), abweichend von R., fand; E i w e i s s -  
h a1 t i  g e  F l i i s  s i g k  e i t e n geben ein eiweissarmeres Filtrat ( V a l e  n t in) .  
Bei niedrigerem Filtrationsdruck ist der r e l a t i v e  Eiweissgehalt des 
Filtrats grosser als bei hoherem; da  die Druckerbohong aber die Fil- 
trationsgeschwindigkeit erheblich steigert, so bewirkt dieselbe trotzdem 
eirie Vergrosserung der a b s o 1 u t e  11 Eiweissmenge im Filtrat. Es ist 
daher nicht statthaft, mit R. den p a t h o l o g i s c h e n  Vebergang von 
Eiweiss in den H a r n  durch eine Herabsetzung des Blutdrucks zu er- 
kliiren. He r t e r. 

Beitrage eur  Eenntniss der Xilchaecretion von S c h m i d  t - 
M u l h e i m  (Arch. f. d .  ges. Physiol. 80, 602-615). Die von manchen 
Autoren vertretene Annahme, dass ein bedeuteiider Theil der Milch 
erst w a h r e n d  d e s  M e l k e n s  sich bilde, wurde durch Differenzen 
in der Zusammensetzung der verschiedenen Portionen eines Gemelkes 
bewiesen werden. Verfasser analysirte mehrmals die ersten und die 
letzten 500 ccm, welche von den Hinterstrichen des Euters einer Kuh 
wlhrend einer Melkung gewonnen wurden. Er fand iibereinstimmend 
mit friiheren Analytikern die l e t z t e n  P o r t i o n e n  vie1 r e i c h e r  a n  
F e t t  als die ersten, was durch mechanische Verhaltnisse bei der Ent- 
leerung erklart wird; die Bestimmung der festen Bestandtheile, der 
Asche und des Zuckers in den verschiedenen Portionen ergab dagegen 
dem Verfasser eben so wenig wie F r a n z  H o f m a n n  (Die Neubildung 
der Milch wahrend des hielkens. Leipzig. Univ. -Progr.) erhebliche 
Differeiizen, auch nicht die Bestimmung von Case'in, Albumin und 
Pepton. Herter. 

Beitrlige ZUF Chemie und Phyeiologie dee Blutaerums von 
A. E. B u r c k h a r d t  (Arch. f. mp. Pathol. 16, 322-343). B u r c k -  
h a r d t  verfolgte den Einfluss des H u n g e r s  (ohne Entziehung des 
Trinkwassers) auf den A l b u m i n s t o f f g e h a l t  des Blutserums. Die 
Bestimmung des Paraglobulins geschah mittelst der Dialyse, denn bei 
der von H a m m a r s t e n  (Arch. f. d. ges. Physio2. 17, 413; 18, 41) 
empfohlenen Ausfallung mit Magnesiumsulfat erhiilt man dasselbe stark 
verunreinigt mit einem Albuminstoff, der durch Dialyse nicht fillbar 
ist und daher den Albuminen zugeztihlt werden muss. Die G e s a m m t -  
m e n g e  der Albuminstoffe fand B u r c k h a r d t  nach 80-144stiindiger 
Nahrungsentziehuiig etwas rerringert ( P a n  u m , Arch. f. path. Anat. 
29, 293; 1&64), ebenso das specifische Gewicht des Seriims. Diese 
Verringerung beruht auf dem Sinken des A l b u m i n g e h a l t s  (von 
6.14 bis 4.59 pCt. vor dern Hungern auf 5.53 his 3.78 pCt.), welcheni 
aber ein fast ebenso betriichtliches Steigen des Paraglobulins (ron 
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1.62 bis 0.71 pCt. auf 2.23 bis 0.81 pCt.) gegeniibersteht. D e r  Werth 
fur Paraglobulin in Procenten des Gesammteiweisses stieg von 21.2 
bis 10.6 auf 31.6 bis 13.6. Controlversuche uber den Einfluss der 
B l u t e n t z i e h u n g e n  siehe im Original. In den ersten Hungertagen 
findet bekanntlich eine reichlichere Eiweisszersetzung statt als in der 
spateren Inanitionszeit; V o i  t erklarte dieselbe durch den Zerfall des 
vorhandenen Vorraths an ())circulirendemc() Eiweiss im Blut und Saften. 
Nach Verfasser reicht aber das verschwundene Serumalbumin zur 
Lieferung der nach V o i t  (Zeitschr. f. Biol. 2, 363; 1866) ausgeschie- 
denen Harnstoffmengen nicht aus, es muss also schon wahrend der 
e r s t e  n Hungertage ein Zerfall von Organeiweiss stattfinden. Herter. 

Ueber die Hippurstiwebildung beim Mensohen in Krank- 
heiten von F r a n z  K r o n e c k e r  (Arch. f. ezp. Puthol. 16, 344-360). 
Nach J a a r s v e l d  und S t o c k v i s  (diese Ba 'ch te  XII, 2164) wird bei 
parenchymat6sen Nier  e n l e i d e n  die eingefiihrte BenzoWiure, ab- 
weichend von der Norm, nicht oder nur zum Theil als Hippursaure 
im Harn ausgeschieden. Verfasser, welcher sich der B u n g e - S c h m i e d e -  
b e r g  'schen Trennungsmethode (1. c. V I ,  '333) bediente, constatirte 
dasselbe abnorme Verhalten bei d l e n  Niereiileiden; in  dem innerhalb 
12 Stunden nach Eingabe von 0.5 g benzoGsauren Natriums entleerten 
Harn betrug die Benzoesaure 5.12 bis 91.2 pCt. von der Gesammt- 
menge beider Sauren. Sogar eingefiihrte Hippursaure wurde bei Nieren- 
schrumpfung grosstentheils als BenzoEsaure ausgeschieden (vergl. Jaars- 
v e l d  und S t o c k v i s ,  1. c., S c h m i e d e b e r g ,  diese Ben'chte XV, 256). 
In einem Fal l  ron  typhosem F i e b e r  fand sich nach Einfiihrung von 
benzoEsaurem Natrium keine BenzoEsaure im Harn, wahrend W e y  1 
und v o n  A n  r e p  bei fiebernden Thieren eine Vermehrung derselben 
antrafen. Herter. 

Zur Ph8rmakologie des MfbngBnS und Eieens von R u d o l f  
K o b e r t  (Arch.  f. e q .  Puthol. 16, 361-392). K o b e r t  fiihrt unter 
Anderem aus, dass das Mangan von Magen und Darm aus ungiftig 
ist (es wird nicht oder in sehr geringer Menge resorbirt), vom Blut 
aus aber als eines der starksten metallischen Gifte wirkt. Herter. 

Ueber die physiologische Wirkung der P1EtinbBsen von 
F r a n z  H o f m e i s t e r  (Arch.  f. exp. Puthol. 16, 393-439). Eine Ver- 
mehrung der Zahl der Ammoniakgruppen innerhalb des Molekiils hat 
ein immer st5rkeres Hervortreten einer curareartigen Wirkung zur 
Folge; die Art der Bindung innerhalb des Molekuls sowie der Um- 
stand, ob das  Platin in demselben als zwei- oder vierwerthig fungirt, 

Ueber die Phosphorsaweverbindungen in der Miloh von 
A. B a g i n s k y  (ZeitschT. physiol. Chem. VII, 354-361). Verfasser. 

ist fur die toxische Wirkung ohne Belang. Hertcr. 



1509 

fand das  Verhtiltniss der Phosphorsaure des Casei'nniederschlags (Casei'n, 
Nuclei'n, Lecithin) zu derjenigen des Filtrats 

in roher Milch . . . . . . .  = 1 : 3.05 bis 3.35 
in condensirter Milch der Fabrik 

in  S c h e r ff'scher, auf 1200 erhitzter 

in Frauenmilch (Lactation im 5. Mon.) 

Romanshorn . . . . . . .  = 1 :3.10 

Milch . . . . . . . . .  = 1 : 3.53 bis 3.94 
= 1 : 2.3. 

Schotten. 

Z U ~  Queckeilberneohweis von V. L e  hmrtnn (Za'tschr. physiol. 
Chem. VII, 362-365). ' Verfasser erkennt die von P a s c h k i s  (dime 
Berichte XV, 2626) angegebenen Verbesserungen der Ludwig ' schen  
Methode an, bleibt aber bei seinem friiher (dime Bsn'chte XIV, 2847) 
ausgesprochenen Urtheil, dass die Methode complicirt und zeitrrubend 
ist. Auch diirfte sie a n  Genauigkeit der Mayer ' schen  nicht gleich 
kommen, nach welcher e8 dem Verfasser neuerdings gelang, 0.1 mg 
Quecksilberchlorid in 500 ccm Ham mit voller Deutlichkeit nachzu- 

Ueber den Einfluas dee Eiaenoxydhydrate und der Eieen- 
oxydulealze a d  kiinstliche Megenverdauung and FtiuJdee mit 
Penkreea von N. A. B u b n o w  (2eitschr.physioZ. Chem. VII, 315-353). 
Die Verdauung von Fibrin durch kiinstlichen Magensaft wird durch 
geringe Mengen Eisen nicht beeintrhchtigt; nach Zusatz von 1-5 pCt. 
Eisenoxyd oder Eisenoxydulsalz wird das Fibrin langsamer und nur 
unvollstandig geltist. Unter den geltisten Produkten findet sich Pro- 
pepton und Pepton. - Auf die Phulniss von Fibrin durch Pankreas 
iibt Eisenoxydhydrat so gut wie keinen Einfluss. Ein Gehalt von 
5 pCt. Eisenchloriir oder Eisenvitriol verhindert das huftreten von 
Faulnissprodukten , wie Mikroorganismen , Schwefelwasserstoff, Indol, 
Phenol, OxysPuren; dagegen ist in den mit Eisensalz versetzten 
Liisungen bedeutend mehr Leucin, Tyrosin und Pepton vorhanden. 

I m  Anschluss an diese Versuche theilt der Verfasser noch einige 
mit, welche die im Darmkanal verlaufenden Reduktionsprocesse 
illustrirsn sollen. Er gab Hunden mit der Speise E i s e n o x y d h y d r a t  
und bestimmte, nachdem sich Eisen in den Faces gezeigt hatte, den 
Gehalt an Eisenoxydul in Magen, Diinndarm und Dickdarm. Es zeigte 
sich, dass die Reduktion bereits im Magen beginnt und unnnterbrochen 

weisen. Schottea 

bis zum Ende dea Dickdarms anwachst. Schotten 

Ueber die fluchtigen Sauren des Pferdeherne und dae Ver- 
helten der fluchtigen Fettsiiuren im Organismus von c. S c h o t t e n  
(Za'tsehr. physiol. Chem. VII ,  375-383). In dem aus frischem, mit 
SchwefelsHure angrsauertem Pferdeharn gewonnenen Destillat fanden 
sich ausser der durch Zersetzung von Hippursaure gebildeten BenzoG- 
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siiiire: A m e i s e n s i i u r e ,  E s s i g s a u r e  und F e t t s a u r e i i  rnit h o h e r e m  
K o h l e n s t o f f g e h a l t .  Nach Analyse der Silbersalze mussen diese 
Sauren bis zu solchen mit m i n  d e s t e n s  a c h t Kohlenstoffatomen hinanf- 
gehen. Die Trennung der kohlenstoffreichen Fettsauren und der BenzoE- 
siiure von Ameisensiure und Essigsaure geschah durch Ausschutteln 
der wassrigen Destillate mit kleinen Quantitaten Aethers. St a d e l e r  
(Ann. Chem. 77, 17) isolirte aus dem Destillat von Pferde- und Kuhharn 
zwei Sauren, von ihm D a m o l -  und D a m a l u r s i i u r e  genaniit, derien 
er nach der Analyse der Barytsalze und eines Silbersalzes die Formeln 
C12H2202 resp. CTH1202 zuertheilte. Die Aiinahme derartiger u n g e -  
s a t t i g t e r  Fettsiiiiren ist nach der rorliegenden Untersuchung des 
Verfassers ungerechtfertigt und wird zur Genijge dadurch erklart, dass 
S t a d e l e r  die BenzoEsaure aus seinem Destillat nicht entfernte. Ein 
Gehalt der gesattigten Fettsaiiren von 10-20 pCt. Benzoesaure genugt 
aber, um den Wasserstoffgehalt so weit herabzudriicken, wie ihn 
S t a d e l e r  fand. 

Der  Harn des Menschen und der Fleischfresser enthalt nach den 
Untersuchungen von T h u d i c h u m ,  B u l i g i n s k y ,  S a l k o w s k y  u. A. 
ebenfalls Ameisensaure, Essigsiiure und kolilenstoffreichere Pettsauren. 
Verfasser gab Hunden mit der gewohnlichen Nahrung 10-20 g Fett- 
siiuren von der Ameisensiiure bis hinauf zur Capronsaure in Form der 
Natronsalze und fand , dass die Capronsaure , Valeriansaure und die 
beiden Buttersauren fast vollstandig zu Kohlensaure oxydirt werden. 
Von der Essigsiiure dagegen ging ein erheblicher Theil unverandert 
in den Harn iiber und von der Ameisensaure soger 86 pCt. der ein- 
gegebenen Menge. Srhotten. 

Ueber den Sauerstoffgehalt des Methamoglobins von G.H i i fner  
und R i c h a r d  K i i l z  (Zritschr. physiol. C'hm.  VII, 366-375).  Das 
Methamoglobiii , welches sich unter der Einwirkuiig oxydirender 
Substanzen ails Oxyhlmoglobin bildet , steht nach den Versuchen von 
H o p p e - S e y l e r  (Zeitschr. physiol. C h n .  V, 149) in Bezug auf seinen 
Sauerstoffgehalt zwischen dem Himoglobin und Oxyhamoglobin, wahrend 
tfs Andere (vergl. J a d e r h o l m ,  diese Rem'chte XIV, 2488) ale ein 
Hyperoxyd des Oxyhamoglobins auffassen. D e r  Sauerstoff ist im 
Methamoglobin fester gebunden als im Oxyhan~oglobin und wird weder 
im Vacuum noch durch Kohlenoxyd ausgetrieben. Es ist den Ver- 
fassern nun gelungen durch Stickoxyd den Sauerstoff auszutreiben. 
Bei Gegenwart von Harnstoff, der die sich bildende salpetrige Saure 
zersetzt, entsteht aus Methamoglobin Stickoxydhanioglobin. Ver- 
gleichende Versuche mit Oxyhamoglobin ergaben nun, dass b e i d  e 
g l e i c h e  M e n g e n  l o c k e r  g e b u n d e n e n ,  durch Stickoxyd austreib- 
baren S a u e r s t o f f  enthalten. Es wiirden durch photometrische Re- 
stimninng a d  gleichen Farbstoff'gehalt gebrachte Liisungen mit 1 pCt. 
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Hariistoff rersetzt, mit Luft gesattigt und darauf mit abgemessenen 
Mengen Stickoxyd geschiittelt. Die Volumina des aus beiden Losungen 

Beatimmung des Molekulargewichtes vom Schweinehiimo- 
globin durch Verdrhgung des Kohlenoxyds seiner Kohlenoxyd- 
verbindung mittelat Stickoxyd von R i c h a r d  Kiilz (Zeitschr. 
physiol. Chem. VII, 384-398). Nach der von Hiifner angegebenen 
und znletzt von Marsha l l  (diese Ren'chte XVI, 574) benutzten Methode 
fand der Verfasser das Molekulargewicht des Kohlenoxydhiimoglobins 
= 13541, mithin des Hamoglobins = 13513. Marsha l l  fand fur das 

l ine emphdliche Reaktion auf Kynurensaure von M. J a f f6  
(Zeitschr. ph?ysiol. Chem. VII, 399-402). Wenn man Kynurensaure in 
einem Porzellanschalchen rnit Salzsaure und chlorsaurem Kali versetzt 
und auf dem Wasserbade oder vorsichtig iiber freiem Feuer zur Trockne 
abdampft, so erhalt man einen riithlichen Ruckstand, der beim An- 
feuchten mit Ammoniak sich zunachst braungriin, nach kurzer Zeit 
aber smaragdgriin farbt. Die Intensitat der Farbung nimmt beim 
Stehen an der Luft zu. Beim Erwarmen geht die griine oder blau- 
griine Farbe in schmutzigviolett uber. Aus den Einwirkungsprodukten 
von Salzsaure und chlorsaurem Kali auf Kynurensiiure liess sich 
T e t r a c h l o r o x y k y n u r i n ,  CsHsCLOaN, isoliren. Dasselbe ist liislich 
in Alkohol und Aether und krystallisirt aus heissem Eisessig in gelben 
Blattchen oder Prismen, die bei 179O schmelzen. Bus Losungen in 
iitzenden oiid kohlensauren Alkalien wird es durch Sauren wieder 
gefiillt. Es liefert die oben angegebeoe Reaktion in weit geringerern 
Grade als das Rohprodukt, dessen iibrige Bestandtheile von dem Ver- 

Ueber die Anwendung von Phosphorsliure anstatt Sohwefel- 
eiiure bei der Pettenkofer'schen Reaktion suf Gallene&uren von 
E. D r e c h s e l  (Joum. p r .  Chem., N .  F., 27, 424). Die Reaktion gelingt 
sicher, wenn man die zu prufende feste Substanz nebst einer Spur Rohr- 
zucker in 1 bis 3 Tropfen einer Mischung lost, die aus 5 Volumen kiiuf- 
licher, syrupdicker Phosphorsaure und 1 Volum Wasser besteht. Das 
Probirrohr wird durch Eintauchen in kochendes Wasser erwiirmt. 

entwickelten Stickstoffs wareu gleich. Schotten. 

Hamoglobin des Hundes 14 119. Schottori. 

fasser gegenwartig noch untersucht werden. Schotten. 

Schotten. 

Die PtomaYne; chemische, physiologische und gerichtlioh- 
medicinische Untersuchungen von J. Guaresch i  und A. Mosso 
(Archives italiennes de Biologie 11, 367; Referat von D r e c h s e l ;  Journ. 
p r .  Chem., N. F., 2 7 ,  425-432). Ochsenblutfibrin wurde wahrend 
6 n f  Sommermonate unter einer durch Wasser abgeschlossenen Glocke 
von Zinkblech sich selbst iiberlassen. Nach diaser Zeit wurde die 
dicke Flussigkeit rnit Schwefelsaure versetzt eingedampft, dann rnit 
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Barytwasser iibersattigt und wiederholt mit Chloroform extrahirt. In 
die verschiedenen Extrakte ging immer dasselbc Ptomai'n iiber. Es 
liefert rnit allen gebrauchlichen Alkaloidreagentien Reaktionen. Gold- 
und Platinsalz sind krystallisirt. Letzteres ist unliislich in Wasser, 
Alkohol und Aether und hat die Zusammensetzung (CIOHI~N .HCl)aPtC14. 
Die physiologische Wirkung dieses Ptomains , ebenso wie diejenige 
eines aus gefaultem Menschenhirn neben viel Ammoniak und Trimethyl- 
amin durch Aetherextraktion gewonnenen Ptomai'ns ist ahnlich der des 
Curare, iiidem die Erregbarkeit der Nerven und Muskeln herabgesetzt 
wird: aber die Wirkung ist viel schwacher, da beispielsweise eine 
76 g schwere Ratte nacli Injektion von 0.02 g Ptomai'n, ein 2 kg 
schwerer junger Hund nach 0.09 g salzsaurem Ptomai'n keine bemerkens- 
werthen Erscheinungen zeigt. Schotten. 

Analytische Chemie. 

Die Beetimmung der Alkalien bei Gegenwart von Phosphor- 
und Boreaure von Max K u n d e  und G e o r g  T e n t h o r n  (Chem. 
Centralblatt 1883, 266-270). Die Trennung der Alkalien von Phos- 
phorsaure und Borsaure geschieht nach einer von W. K n o p  angege- 
benen Methode. Die zu untersuchende Substanz wird mit sehr wenig 
Waeser und einigen Tropfen Salzsaure geliist, dazu eine Losung von 
Kieselsaure in rauchender Flusssaure - etwa die doppelte zur Ver- 
wandlung in Kieselfluoralkalien nothige Menge - zugegeben und auf 
dem Wasserbade bis auf wenige Kubikcentimeter eingedampft. Den 
Riickstand spiilt man rnit Alkohol (20-25cc) in ein Becherglas und 
versetzt rnit der dreifachen Menge Aether, wodurch das Kieselfltior- 
alkali als schwerer krystallischer Niederschlag, gemengt rnit iiber- 
schiissiger Kieselsaure abgeschieden wird. Nach 4- 6 Stunden wird 
filtrirt , Filter und Niederschlag in einer Platinschale verbrannt und 
gegliiht , das Fluorsilicium mit sehr reichlichem Ueberschiiss reiner 
concentrirter Schwefelsiiure ausgetrieben und diese sehr vorsichtig ab- 
geraucht. Zur Trennung der Alkalien vom Reste der Kieselsiiure 
wird der Riickstand mehrere Male mit einem Gemische von Ammoniak 
und kohlensaurem Ammoniak ubergossen und auf dem Wasserbade 
zur Trockniss gedampft, d a m  durch ein kleines Filter gegeben. Nach 
Eindampfen der Losung werden die Alkalien in bekannter Weise als 

Beetimmung von Chlor, Sohwefelehre und Chrom in Gegen- 
wart organiaaher Subatan& von C h a r l e s  T. P o m r o y  (Americ. 

Sulfate bestimmt. Schertel. 

Chem. Journ. 5, 41). Schertel. 
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Bestimmung des Sohwefelkohlenatoffs in Sulfoottrbonaten 
von A. Mun.tz (Compt. rend. 96, 1430). Um fiir technische Zwecke 
die Menge Schwefelkohlenstoffs in Sulfocarbonaten schnell und rnit 
ziemlicher Genauigkeit zu ermitteln, s ch le t  Verfasser vor, 42g des 
Salzes (das sind 30ccm) mit lOOccm Wasser und lOOccm einer ge- 
siittigten Ziuksulfatliisung in einem 500 g Kolben zum Kochen zu 
erhitzen und die Dampfe durch ein langes Rohr, dessen obere Hiilfte 
mit einem kleinen Kuhler umgeben ist, in ein ca. 60ccm fassendes in 
'/lo ccm getheiltes Messgeftiss, in welches man ca. 30 ccm gewohnliches 
Petroleum gegeben hat, zu leiten. Da Schwefelkohlenstoff rnit Petro- 
leum ohne Contraction sich rnischt, so hat man nach Beendigung des 
Versuchs, den man unterbricht, sobald ca. 10-12ccm Wasser iiber- 
destillirt sind, nur die auf dem Wasser schwimmende Schicht zu 
messen und von der gefundenen Zahl die Menge des angewendeten 
Petroleums abzuziehen, um die Quantitiit Schwefelkohlenstoff zu finden. 
Fur  die am Kuhlrohr hiingen' bleibenden Tropfchen 
0.2ccm zu der gefundenen Menge hinzu. 

Ueber die Zusammensetxung mineralischer 
Bouvs ingau l t  (Compt. rent. 96, 1452). Verfasser 
von 'Analysen von verschiedenen Bitumenarten mit. 

Ueber die Verwendung von Rosolsiiure als 

ziihlte man noch 
Pinner. 

Brennstoffe von 
theilt eine Reihe 

Pinner. 

Indioator, und . 

weitere Bemerkungen iiber die Verwendung von Phenolphtaleln 
und Methylorange von R o b e r t  J. T h o m s e n  (Chem. News 47, 
184-186, vergl. diese Berichte XVI, 976). Die Rosolsaure giebt als 
Indicator scharfe Resultate bei der Titration von fixem Alkali, von 
Alkalimono- oder Bicarbonat (die Kohlensiiure ist durch Kochen zu 
vertreiben), von Natriumsulfit, von Natriumsilicat, von freier Schwefel-, 
Salpeter-, Salz- und Oxalsaure; weniger zuverlassig sind die Resultate 
bei Weinsaure, unbrauchbar bei Essig- und Citronensaure , ertriiglich 
bei Ammoniak, weil Amrnoniaksalze die Endreaktion etwas verzijgern ; 
Anwesenheit von Borax macht die Endreaktion unscharf, Thonerde 
bewirkt zu hohe Resultate , Natriumsulfit und -hyposulfit sind gegen 
Rosolsaure neutral, gleichfalls primares Alkaliphosphat, RHaPOI, welches 
sich ebenso gegen Methylorange verhalt; dagegen ist dem Phenolphtalei'n 
gegeniiber das Dialkaliphosphat, RaHPOa (R  = K oder Na, nicht 
aber = NH4) neutral; man kann also eine Bestirnmung von Alkali- 
phosphat (resp. Phosphorsiiure) in der Weise vornehmen, daes man 
die Liisung zunachst so lange rnit Saure (resp. Alkali) versetzt, bis 
schwache Reaktion mit Methylorange eintritt und dann rnit Normal- 
alkali unter Zusatz von Phenolphtale'in titrirt, wobei 1 Atom Natrium 
einem Molekiil Phoephorsaure entspricht. Unter Anwendung von 
Phenolphtalei'n kann man Citronen- und Essigsaure in der m t e  
titriren. Gabriel. 




