
R e f e r  ate.  

Allgemeine, Physikalische und Anorganische Chemie. 

Untersuchung iiber die speciflschen Volumina flwsiger Ver- 
bindungen. Untersuchung gestittigter und ungestittigter Ester 
and einiger verwandter Verbindungen von F e l i x  W e g e r  (Ann. 221, 
61- 107). Aus der umfangreichen Abhandlung sollen hier nur die 
specifischen Volumina der untersuchten Verbindungen nebst deren 
Dichte und Siedepunkten angegeben werden : 

Aethylbenzol . . . . . . . . do = 0.88316 138.93 136.50 
Phenyliithylen (Styrol) . . . . 4 = 0.9251 131.11 146.2O 
Phenylacetylen . . . . . . . do = 0.94658 125.8 141.6O 
Monobrombenzol . . . . . . . do = 1.5203 119.7 155.6O 
Acetyleridibrornid . . . . . . do = 2.2983 91.1 109.4O 
Phenylacrylsaure. . . . . . . d133'= 1.0565 162.29 3000 
Phenylacrylsauremethyl%ther . . . d36 = 1.0415 188.17 259.G0 
Phenylacrylsaureathylather . . . do = 1.0662 213.09 271° 
Phenylacrylsaurepropylather . . . do = 1.0435 239.43 285.10 
Phenylpropionsaure . . . . . . d48.7= 1.071 15 170.44 279.8'' 
Phenylpropionsiiuremetylather . . do = 1.0473 195.59 236.60 
Phenylpropionsaureatliylather . . do = 1.0348 22 1.53 248.10 
Phenylpropionsaurepropylather . . do = 1.0152 245.96 262.10 
Acrylsauremethylather . . . . . do = 0.97388 98.4 80.30 
Acrylsaureathylatber . . . . . do = 0.93928 121.71 98.5O 
Acrylsaurepropylather . . . . . do = 0.91996 144.95 122.90 
Propionsaureathyldther . . . . do = 0.91224 128.06 98.30 
n-@-Dibrompropylalkohol . . . . do = 2.1682 123.96 4190 
u-/?-Dibrompropionsduremethylather do = 1.9777 15 1.99 205.80 
a-/?-Dibrompropions&ure&thylather . = 1.8279 178.14 214.60 
a-~-Dibronipropionsiiurepropylather do = 1.7014 204.09 2330 

irnethylather . . . . dj4 = 1.1479 116.67 163.3O 

Spec. Vol. Sdp. 
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Oxalsaurediathyliither . . . . . do = 1.1030 166.18 186O 
Bernsteinsauredimethylather . . . dI8 = 1.1163 159.72 195.2O 
Bernsteinsiiuremethylathylather . . do = 1.0925 184.58 208.20 
Bernsteinsaurediathyllther . . . do = 1.0592 209.85 215.40 
Phosphorsiiuretrimethylather . . . do = 1.2378 139.45 197.20 
Phoaphorsauredimethylathylather . do = 1.1752 161.45 203.30 

Die aus der Dichtigkeit abgeleitete chemische Verwandb 
schaft einiger Gruppen von Verbindungen und die Raumver- 
llnderungen bei der Neutralisation wassriger Liisungen von 
W. M i i l l e r  - Erz  b a c h  (Ann. 201, 125- 132). Aus den Versuchen 
anderer Forscher leitet Verfasser folgende Siitze ab: BNach der  
Dichtigkeit der Verbindungen haben Phosphor, Bor und Silicium 
grossere Verwandtschaft zum Chlor wie zum Rrom, der Sauerstoff 
grossere zum J o d  wie zum Chlor. 2) Kali und Natron erleiden bei 
der Neutralisation mit Salpetersiiure, Schwefelsiiure und Salzsaure 
thatsachlich eine Contraction die aber durch die Gegenwart grosaerer 

Pinner. 

Mengen Wasser verdeckt wird und in Ausdehnung iibergeht. 
Pinner. 

Eine Druckflasche eur Verguckerung der Starlce u. 8. w. von 
F. A l l i h n  (Zachr.  f. Rbzchnd. Dtsch. Rchs. 1883, 791). Der durch 
Zeichnung erlauterte Apparat triigt die Verschlussvorrichtung lediglich 
a m  Flaschenhalse, wodurch die Beruhrung und Zerstorung der Metall- 
theile durch die heisse Fliissigkeit des Bades vermieden wird. 

Gabriel. 

Ein Temperatur - Regulator von W. T. R i c h  m o n d  (Americ. 
Dieser nicht ganz einfache Apparat ist nur C h a .  Journ. 6,  287). 

aus den Zeichnungen verstandlich. Schertel. 

Einige Bestimmungen speoifbcher Gewichte v o ~ i  F. W. C l a r k e  
(Americ. Chem. Journ. 6, 240). Es werden die specifischen, Gewichte 
von achtzehn anorganischen Salzen (Uranyl-, Eisen-, Chrom-, Cadmium- 
und Thalliumverbindungen) mitgetheilt, welche yon Schulern des Ver- 
fassers bestimmt worden sind. Schertel. 

Direkte Vereinigung von Stickstoff und Wasserstoff von 
H. B r e r e t o n  B a k e r  (Chem. News. 48, 177). Es wird gezeigt, dass 
die von S t i l l i n g f l e e t  J o h n s o n  (diese Berichte XIV,  1102) be- 
schriebene Bildung von Ammoniak aus Stickstoff und Wasserstoff 

Uebor Chlorkalk und Chlorlithion von K. K r a u t  (Ann. 2'21, 
108- 124). Die Abhandlung ist lediglich eine Polemik gegen L u n g e .  

nicht statt habe. Schertel. 

Pinner. 

189' 
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Bestimmung der Aequivalente des Kupfers und dee Zinke 
mittelst der Sulfate von H. B a u b i g n y  (Compt. rend. 97,906). Wie 
im vorigen Heft angegeben, bestimmt Verfasser das Aequivalentgewicht 
vieler Metalle, indem er  die Sulfate derselbsn bei der Temperatur 
des kochenden Schwefels in vollig neutrale Salze i iber r~hr t  und dann 
durch heftiges Gliihen zu den Oxyden zersetzt. Aus dem Gewichts- 
verlust lasst sich das Aequivalentgewicht der Metalle berechnen. So 
wrirde fur Kupfer nach dieser Methnde f i r  S = 16, Cu = 31.703 und 
31.693, fiir S = 16.037, Cu = 31.739 und 31.729 gefunden, H = 1, 
0 = 8. Fur Zink wurde das  Aequivalentgewicht 32.662 und 3'2.671, 
bez. 32.700 und 32.708 gefunden. Pinner. 

Ueber die Oxydation der Schwefelverbindungen in der 
Fabrikation kaustischer Soda von G. L u n g e  (Chem. Ind. 1883, 
298 - 31 7). Zur  Oxydation des Schwefelnatriums und der niedrigeren 
Oxydationsstufen des Schwefels in den zur Darstellung kaustischer 
Soda dienenden Rohlaugen wird auch ein Zusatz von Salpeter ange- 
wendet. Dic Oxydation des Schwefelnatriums zii Sulfat kann nach 
folgenden drei Gleichungen verlaufen: 1 )  NazS + 4 N a N O s  = KazSOI 
+ 4 N a N 0 2 ,  3) 5NazS + 8 N a N 0 3  + HzO = 5 N a S 0 4  + 8NaOH 
+ 8 N ,  3) NazS + N a N 0 3  + ZHzO = NazS04 + N a H O  + NH3. 
Es entsteht aber auch Sulfit und Thiosulfat. Da die Fabrikation in 
eisernen Gefassen vorgenommen wird YO ist auch der  Einfluss des 
Eisens, welches durch eine mit Salpeter versetzte kochende Losung 
von Aetznatron unter Elitbindung von Ammoniak angegriffen wird, in 
Betracht zu ziehen. - Wurde eine Sulfid enthaltende concentrirte Aetz- 
natronliisung mit iiberschiissigem Salpeter zum Kochen gebracht , 80 

beginnt die Reaktion oberhalb 1380, indem Sulfit auftrat und dss 
Nitrat zu Nitrit redncirt wurde. Bei 1800 war die Reaktiou am leb- 
haftesten, es wurde neben Sulfit auch Sulfat gebildet; bei 1900 voll- 
endete sich die Oxydation des Sulfides; neben Nitrit wurde auch etwas 
Ammoniak aus dem Salpeter entwickelt. Liess man die Reaktion bei 
Gegeiiwart von metallischem Eisen vor sich gehen, so waren bereits 
bei 138O 30 pCt. des Schwefels oxydirt und der  Process bei 1630 
vollendet; auch hierbei wurde der Salpeter zu Nitrit, es entstand aber 
auch mehr Ammoniak aus der  Wirkung des Sulfides auf das Nitrat 
als bei Abwesenheit des Eisens. - Reichte das Oxydationsmittel nur  
eben hin urn das Schwefelnatrium unter Bildung von Ammoniak in 
Sulfat umzuwandeln, so waren bei 180° nur 16 pCt. des Natrium- 
sulfides zu Sulfid geworden; nach weiterer Concentration f a d  man bei 
240° nur iioch Spuren des Sulfides; es war fast ganz zu Sulfit oxydirt; 
v'on Sulfiit und Nitrit waren nur geringe Mengen vorhanden, Ammoniak 
war reichlich entwickelt worden. - Als man nu11 Natriumnitrit auf 
Natriumsulfid einwirken liess, fand in Abwesenheit ron Eisen bei 
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Temperaturen unter 360° folgende Reaktion statt: NaaS + N a N O a  
+ 2 H 2 0  = NaaSOs + N a H O  + NH3; nebenher ging noch die 
Reaktion, Na2S + 2 N a N O 2  + HzO = NazS03 + 2 N a H O  + 2 N .  
Bei Gegenwart von Eisen finden dieselben Reaktionen , aber bei be- 
triichtlich niedrigeren Temperaturen statt. Natriurnnitrit und Pu’atrium- 
suKt  in dem Atomverhaltnisse 2 N a N O 2  auf 3Na2SS3 wirken in Ab- 
wesenheit von Eisen erst bei Temperaturen iiber 3600 (so hoch man 
in Gefiissen aus gutem Glase geheii konnte) auf einander ein, jedoch 
nur langsam. Die Oxydation des Sulfites zu Sulfat erfolgt in der  
Weise, dass etwa 75 pCt. unter Entbindung von Stickstoff, etwa 
25 pCt. unter Bildung von Ammoniak oxydirt werden. In eisernen 
Schalen beginnt die Oxydation friiher und verlauft rascher und voll- 
stiindiger; fast alles Nitrit giebt dabei den Stickstoff als solchen Gei. 
- Thiosulfat und Aetznatron zerlegen sich bei 2000 nach der Glei- 
chung: 3 N a ~ S 2 0 3 + 6 N a O H  = 2 N a a S + 4 N a 2 S 0 3 + 3 H 2 0 .  Nitrit 
wirkt auf Thiosulfat in alkalischer Losung bei hoher Temperatur wie 
auf ein Gemenge von Sulfid und Sulfit nach der  Gleichung: 3JSaaSsOs 
+ 4NaHO + 2 N a N O z  + H2O = 6 N a z S 0 3  + 2NH3. Nebenbei 
findet auch Oxydation unter Bildung ron  Stickstoff statt. - Sulfit wird 
durch Salpeter schon bei ziemlich niedriger Temperatur zu Sulfat 
oxydirt, wenn geniigend Salpeter vorhanden ist um die Oxydation 
unter Bildung von Nitrit zu vollenden. 1st iiberschussiger Salpeter 
nicht vorhanden, so verlauft bei hoher Temperatur die Oxydation nach 
folgenden zwei Gleichungen: 5NazSO3 + 2NaNO3 + H20 = 5NazS04 
+ 2 N a H O  + 2 N  und 4 N a 2 S 0 3  + N a N 0 3  + 2 H 2 0  = 4 N a a S 0 4  
+ NaHO + NH,. Eisen beschleunigt die Reaktion. Auf Thiosulfat 
wirkt Salpeter wie auf ein Gemisch von Sulfid und Qulfit. - Beziig- 
lich der analytischen Methoden und deren Combinationen, durch welche 
die verschiedenen Verbindungen in den Gemischen bei dieser Arbeit 
quantitativ bestimmt worden sind, muss auf das Original verwiqsen 
werden. - Mehrere Analysen r o n  Fabrikprodukten Ton der Dar- 
stellung des Aetznatrons werden mitgetheilt. Schertel. 

Ueber Brom- und Jodmagneeium von O t t o  L e r c h  (Joum. 
prakt. Chem. (2) 28, 338-356). Durch direkte Vereinigung der Ele- 
mente kann B r o rn m a g n  e s i u m nach des Verfassers Reobachtung nur 
dann erhalten werden, wenn Bromdampf auf stark erhitztes Magne- 
sium wirkt. Verfasser erhitzt eine unten zugeschmolzene, etwa 200 mm 
lange, sehr schwer schmelzbarc Glasrohre , welche Magnesium in 
erbsengrossen Stiicken enthalt, an dem unteren Theile mit der  Ge- 
blaseflnmme und leitet Bromdampf vorsichtig bis zur Glutstelle. Die 
ungemein heftige Reaktion erhoht die Temperatur zur Weissglut und 
verlauft unter prachtvoller Flammenerscheinung; das Magnesiurnmetall 
schwimmt bei der Reaktion auf dem geschmolzenen Bromide. Das 



Bromid ist auf dem Bruche bllitterig krystallinisch , wachsglanzend 
und von weisser Farbe ;  es schmilzt bei hoherer Temperatur als das  
Chlorid zu einer klaren Fliissigkeit, aus  welcher durch den Luftsauer- 
stoff leicht Brom ausgeschieden wird. An der Luft zerfliesst es, mit 
geringen Mengen Wassers bildet es ein krystallisches Hydrat. Durch 
Eindampfen einer mit iiberschussigern Bromammonium versetzten con- 
centrirten Losung von Brommagnesiumhydrat und Schmelzen in einer 
knieformig gebogenen Glasrohre wird gleichfalls Brommagnesium dar- 
gestellt, ebenso durch Zusamrnenschmelzen von wasserfreiem Chlor- 
magnesium mit Bromammoniurn. - J o d m a g n e s i u m .  I n  der Glas- 
riihre erhitztes Magnesium wird nach und nach mit kleinen Mengen 
J o d  beworfen. Die Reaktion erfolgt erst beim Schmelzen unter 
brillanter Feuererscheinung. Die Oxydation des Jodmagnesiums er- 
folgt so leicht, dass das Rohr mit einem Glasstopsel moglichst dicht 
zu schliessen ist. Das Jodmagnesium ist dem Chloride und Bromide 
Busserlich ahnlich , aber schwerer schmelzend. In  reinem Zustande 
ist es schneeweiss , wird aber bereits bei gewohnlicher Temperatur 
unter Jodausschcidung zersetzt. In Wasser wird es unter Zischen zu 
Hydrat; in Alkohol, Aether und Holzgeist ist es 1Bslich. Auch durch 
Zersetzung des mit iiberschiissigem Jodammonium versetzten Ammo- 
niumdoppelsalzes oder durch Zusammenschmelzen des wasserfreien 
Chlorides mit Jodammonium wird es erhalten. - B r o m m a g n e s i u m -  
h y d r a t  wurde durch die Reaktion von Brom und Wasser auf pulver- 
formiges Magnesium in Liisung erhalten , wahrend ein krystallisches 
basisches Salz ungeliist blieb. Gleichzeitig entsteht unterbromigsaure 
Magnesia. Das Brornmagnesiumhydrat krystallisirt in farblosen, durch- 
sichtigen , grossen prisrnatischen Krystallnadeln MgBra + 6 H2 0. - 
J o d m a g n e s i u m  h y d r a t  wurde ahnlich wie die vorige Verbindung 
dargestellt und dabei die entsprechenden Produkte erhalten. Aus der  
iiber Schwefelsaure concentrirten Liisung scheiden sich breite prisma- 
tische, farblose Nadeln von MgJ2 + 8 H 2 O  ab. - B r o m m a g n e s i u m -  
b r o m k a l i u m .  Von L i j w i g  ist eine Verbindung 2(KBr)MgBr2.  6 a q  
beschrieben worden. Nach des Verfassers Versucben ist dieses Salz 
nur das mit Bromkalium vermischte, dem Carnallit entsprechende 
Doppelsalz, K Br + M g  Br2 + 6 H2 0, welches durch Krystallisation 
von Bromkaliuiii mit Cberschussigeni Brommagnesium gewonnen wird. 
- B ro m nmnio  n i u m  b r o m m ag lie s i um krystallisirt in Saulen; seine 
Zusnmmensetzung entspricht den1 Doppelsalze. - J o d m a g  n e s i u m - 
j o d k  a1  iu m. Wird die Mischung der beiden constitairenden Salze, 
in welcher das Jodmagnesium vorherrscht , uber Schwefelsaure con- 
centrirt , so scheiden sich anfangs Gemenge, dann aber Saulen des 
Doppelsalzes, K J  + MgJ2 + 6 H 2 0 ,  aus. - Das J o d a m m o n i u m -  
j o dni a gn  e s i  II n~ krystallisirt in Prismen von der Zusaruniensetzung 
NH4.J + Mg& + ciH2O. - Verfasser glaubt, dass das dem Carnallit 
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entsprechende Bromdoppelsalz der Triiger des Broms in den Staas- 
furter Abraumsalzen sei. Schsrtsl. 

Ueber Cedmiumjodid von F. W. C l a r k e  und E. A. Kebler  
(Amer. Chem. Joum. V, 235-240). Das specifische Gewicht des 
Jodcadmiums ist von B i j d e c k e r  = 4.576 und von F u l l e r t o n  
= 5.9789 bestimmt worden. Cadmiumjodid, dargestellt entweder 
durch Erhitzen aquivalenter Mengen der beiden Bestandtheile in ge- 
schlossenen, vorher luftleer gemachter Rohren, oder durch Digestion 
von Jod  und Cadmium unter Wasser oder durch doppelte Zersetzung 
von Cadmiumsulfat und Jodkalium, Abdampfen der gemischten Salze 
und Extraktion des Riickstandes mit Alkohol zeigte die specifischen 
Gewichte 5.543-5.660. Wurde jedoch kohlensaures Cadmiumoxyd 
in Jodwasserstoffsaure gelost, und die braune Losung durch Cadmium- 
spane cntfarbt, so erhielten die Verfasser einmal ein Salz vom speci- 
6schen Gewichte 4.612; ein anderes Ma1 aber wieder Salze vom spe- 
cifischen Gewicht 5.610--5.675. Metallisches Cadmium, in Jodwasser- 
stoff gelost, lieferte ein reines Jodid von 4.688 specifischem Gewicht; 
als dasselbe Praparat bei 50° getrocknet wurde, nahm es  eine silber- 
graue Farbe an und das specifische Gewicht stieg auf 5.141, nach 
wiederholtem Erhitzen auf 500 bis 5.545. - Die dichtere (or)-Modi- 
fikation stellt eine Verbindung von J o d  und Cadmium dar, ohne Aen- 
derung der Volumen, wahrend die Bildung der zweiten (p)-Modifikation 
von betrachtlicher Expansion begleitet ist. Das (a)-Cadmiumjodid ist 
weiss und erleidet auch bei 250° noch keinen Gewichtsverlust, d a  
(p)-Salz ist von braunlicher Farbe und verliert bereits bei 40° an 
Gewicht. Das Molekularvolum des a-Salzes ist 64.8, des fl-salzee 
79.2. Ein Verfahren, welches das F-Salz mit Sicherheit liefert, ist 
von den Verfassern nicht aufgefunden worden. - Zinn bildet wenig- 
stens zwei allotropische Jodide, iiber welche die Verfasser noch be- 
richten werden. Schertel. 

Ueber Phoephoriridium und Phosphorplatin von F. w. 
C l a r k e  und 0. T. J o s l i n  (Amer. Chem. Joum. V, 231-235). Ein 
Osmiumiridium vom specifischen Gewicht 19.182 und mit 15.38 pCL 
Osmium gab,  nach H o 11 a n  d s Verfahren unter Phosphorzusatz ge- 
schmolzen (siehe diese Berichte XV, 1190) ein Produkt  vom specs-  
schen Gewicht 13.768 mit 6.95 pCt. Osmium und 7.09 pCt. Phosphor, 
in welchem wahrscheinlich die Verbindung Ir2 P bestand. Wurde zu 
weissgliihendem Platin Phosphor gegeben , so trat augenblicklich 
Schmelzung ein und ein glanzender , silberweisser , sprijder Regulus 
entstand, welcher 20.79 pCt. Phosphor und 79.21 pCt. Platin enthielt. 
Kiinigswasser loste nur einen Theil der  Verbindung, der riickstiindige 
Theil, welcher durch das Reagens nicht angreifbar is t ,  besteht aus 



einem Phospide von der  Formel PtP; im gelijsten Theile war etwa 
1 Atom Platin auf 2 Atome Phosphor entbalten. Wurde das Schmelz- 
produkt in der Muffel gerostet, bis kein Gewichtverlust mehr eintrat, 
so erhielt man ein hammerbares, in Konigswasser leicht losliches 
Produkt  mit 7.36 pCt. Phosphor genau entsprechend der  Formel Pt2P. 

Y c h e rtel . 

Organische Chemie. 

Ueber dae Qolddoppelealz des Trimethylamine von C. E. 
Das krystallinische, chromgelbe Salz 

Ueber Hexamethylenamin von L. P r a t e s i  (Guzz. chim. XIII, 
437). Das aus einer wasserigen Losung von Hexamethylenamin durch 
Silbernitrat gefillte Silbersalz hat die Zusammensetzung 2 C, Hi2 N4, 

Ueber einige Bromeubetitutioneprodukte dea Aethane und 
Aethylene von R i c h a r d  A n s c h i i t z  (Ann. 221, 133-157). Die 
Siedepunkte und specifischen Gewichte , bezogen auf Wasser \-on 40, 
von folgenden gebronmten Aethanen sind vom Verfaaser gefunden 
worden: 
Aethylenbromid, CHaBr . CHzBr, Sdp. 129.5O (745 mm), d20 = 2.1785, 
Aethylidenbromid, CH3 . CHBrz, Sdp. 110.50 (760 mm), d2l.s = 2.0822, 
Vinyltribromid, CHaBr . CHBrz, Sdp. 1870 (751 mm), d17.5 = 2.6189, 

Z a y  (Gazz. chim XIII, 420). 
hat  die Formel (CH3)3N, HC1 + AuCls. n6lmer. 

3AgN03.  DBbner. 

D > > 9 73O (11.5 inm), dz1.5 = 2.6107, 
9 9 > 83O (18 mm). d17.5 = 2.9708, 

Acetylentetrabromid, CHBr2.CHBr2,  Sdp. 114°(12mm), d21.5 = 2.9629, 
Acetylidentetrabromid, C & B r  . CBr3, Sdp. 103.5O 

(13.5 mm), dl7.5 = 2.9292, 

Die beiden Tetrabromathane spalten bei der Destillation unter 
gewohnlichem Druck B r o m  und B r o m w a s s e r s t o f f  ab. 
Vinylbromid, CH2.  C H B r ,  Sdp. 160 (750 mm), dll = 1.5286, 
Acetylendibromid, C H B r  . C H B r ,  Sdp. 1100 (753.6 mm), dl7.5 = 2.2714, 
Acetylidendibromid, CH2. CBrP, Sdp. 9 l 0  (754 mm), d20.6 = 2.1780. 

Bei dem Acetylentetrabrornid giebt die Bestimmung des specifischen 
Cewichtes am sichersten Aufschlnss fiber die Reinheit der Substanz. - 
Das Dibromathylen, aus welchem D e m o 1 e den Uebergitng in Brom- 
acetylbromid durch Sauerstoffabsorption beobachtet hat, hat die un- 
symrnetrische Formel (vergl. auch diese Berichte XII, 2073). 

dz1.s = 2.9216. 

I’inner. 



Ueber die Produkte der trookenen Destilletion dea Holses 
bei niederer Temperetur von C. F. Mabery  (Amer. chem. Journ. 5 ,  
256-263). Verfasser untersuchte rohen Holzgeist, und zwar war die 
erste Portion (a) entnommen beim Beginn der Destillation, die zweite 
(b) nach dem Absieden mehrerer hundert Gallonen, und die dritte (c), 
als die Destillation des Methylalkohols tiichtig vorgeschritten war. ES 
ergab sich hoher Procentgehalt von Aethylaldehyd in a, von Methyl- 
acetat in a und b und von Methylalkahol in c; ferner Anwesenheit 
ron Dimethylacetat, geringer Procentgehalt an Aceton. Gabriel. 

Ueber die Zereeteung der Chlortribrompropiona&ure durch 
Alkalihydrate von C. F. M a b e r y  (Amer. chem. Journ. 5,  255-256). 
Die genannte Saure (Mabery  und Weber ,  d i a e  Ben'chte XV, 1756) 
zerfallt durch langere Einwirkung von Baryumhydrat in Kohlensaure, 
Brombaryum und Chlordibromathylen , denn beim Einleiten der fliich- 
tigen Produkte in Bromwasser entsteht Chlortetrabromiithan , Schrnp. 
330, welches wahrscheinlich identisch mit der von W a l l a c h  und 
B i s c h o f  (diese Berichte XII, 58)  erhaltenen Verbindung CBr2C1. 
CHBr2. 

In Anbetracht der Analogie zwischen Chlorbromacrylslure, aus 
welcher Chlortribrompropionsaure bereitet wurde , und /i-Dibrom- 
acrylsaure , besitzt die erstere wahrscheinlich die Constitution 
CBrC1: C H .  COaH. Gabriel. 

Ueber einige subetitnirte Aoryl- und Propionshren von 
C. F. Mabery  und F. C. Rob inson  (Amer. chern. Jonrn. 5 ,  251-255). 
8- Dibromacrylsaure addirt nicht bei gewijhnlicher Temperatur, wohl 
aber bei 100" Brom, wenn man die betreffende Mischung 1-2 Stunden 
im geschlossenen Rohr digerirt. Die entstandene T e t r a b r o m p r o -  
p ions  Pur e wird durch Abpressen und Krystallisiren aiis Schwefel- 
kohlenstoff und Chloroform gereinigt, bildet schiefe Prismen und schrnilzt 
bei 118-120°. Das B a r y u m s a l z ,  (CBHBr402)Ba. l/2H20(?), stellt 
flache, sehr leicht wasserlijsliche Prismen dar; das C a l c i u m s a l z  
(Prismen) enthalt 1 ,  das K a l i u m s a l z  2 Molekule € 1 2 0  (Nadeln). 
Das Baryumsalz ze&llt durch siedendes Wasser in Baryumbromid, 
Kohlensaure und ein Oel, gewiss Tribromiithylen, da es in Brom ge- 
leitet Pentabrornathan , Scbmp. 530, liefert. Mit alkoholischem Kali 
in der Kalte stehen gelassen , verwandelt sich die Tetrabrompropion- 
saure in Tribromacrylsaure rom Schmelzpunkt 118". - Wenn der 
6-Dibromacrylsaure die Formel CBr2 : CH . COOH zukommt (vergl. 
H. B. H i l l ,  diese Ben'chle XVI, 80) hat die obige Tetrabrompropion- 
saure die Struktur CBr3. CHBr . C02H;  erstere addirt Chlor-, eben- 
falls erst in der Warrne, dagegen gab die Einwirkung von Brom- 
wasserstoffsaure unbefriedigende Resultate. Versuche , aus Brompro- 
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piolsaure durch Chlorbrom .Additionsprodukte zu erzielen , fiihrten zu 
keinem Resultat, dagegen ward durch Chlor (in bei 00 gestittigter 
Chloroforr&%ung) Bromdichloracrylsaure erhalten. Gabriel. 

Ueber die Zereetzung der Oxalsaure in wiieseriger Losung 
1-011 G.  B i z z i o  (Gazz. chim. XIII, 381). Dobner. 

Ueber die Carboxytartronsaure und die Constitution des 
Bensols van Aug.  K e k u l C  (Ann. 221, 280-260). Die zuerst van 
G r u  b e r  (diese Berichte XII, 514) durch Einwirkung von salpetriger 
S lure  auf Protocatechusaure, dann von B a r t h  (diese Berichte XIV, 
524) bei gleicher Rehandlung des Brenzcatechins, schliesslich von 
H e r z i g  (diese Ben’chte X V I ,  420) aus Guajacol rnittelst salpetriger 
Siiure erhaltene gogenannte Carboxytartronsaure, deren Natriurnsalz, 
C 4 H ~ N a 2 0 7  + 3H20, in Wasser fast unloslich ist und die allgernein, 
wie schon ihr Name es ausdriickt, als Oxyrnethintricarbonsaure, 
C (0 H) (C 0 2  H)3, aufgefasst wurde, so dass ihre Entstehung aus 
Brenzcatachin als  Beweis gegeii die von R e  k u l 8  angenommene, ring- 
fiirinige Hindung der Benzolkohlenstoffe betrachtet warden ist, besitzt 
nach den eingehenden Untersuchungen des Verfassers gar nicht die 
ihr  zugeschriebene Constitution, sondern ist eine D i o x y w e i n s a u r e ,  
eiitweder CO2H . C O  . C O  . COaH oder wahrscheinlicher C 0 2 H .  
C(0H)z .  C(OH)?. CO2H. Sie geht niimlich durch Reduktion rnit 
Zink und Salzsaure in ein Gemenge ron inaktirer Weinsaure und 
Trauhensiiure iiber und kann ebenso durch Oxydation der  Weinsiiure 
erhalten werden. Man fuhrt. Weinsaure durch Salpetersaure und 
Schwefelsaure in sogenanrite Nitroweinsaure iiber und lasst diese in 
atherischer Liisung durch Zusatz von etwas Salpetrigsaureather bei 
gewohnlicher Temperatur sich zersetzen. Die entsprechende Dioxy- 
weinsiiure schiittelt man mit Wasser aus und fiillt durch Soda dan 
wenig losliche Natronsalz. Dieses Natronsalz ist iibrigens c4 Naa 0s 
41/2 H2 0 oder Cd HI Naz 0 8  + 2l/2 Hz 0 zusarnmengesetzt. rerliert unter 
1000 nur Iusserst langsam das Wasser und beginnt schon, wie es 
scheint, ehe es noch ganz wasserfrei geworden ist, sich unter Kohlen- 
saureentwickelung zu zersetzen. Die Saure muss deshalb statt Carb- 
oxytartronsaure Dioxyweinsaure genannt werden. Pintier. 

Einwirkung der verdiinnten Salesaure auf Sttirkemehl vou 
F. A l l i h n  (Ztschr. Rbzckind. Dtsch. Rchs. 1853, 786-791). Ver- 
fasser hat die verzuckernde Wirkung von Salzsiiuren verschiedener 
Concentration (10, 5, 31/3, 2, 11/3 pCt.) auf Stiirkernehl verglichen und 
die besten Resaltate init 2procentiger Satire erreicht. 100 ccin der  
letzteren verwandeln in 1 ‘/a Stunden bei Siedehitze und ohne Druck 
If! g lufttrockener Stiirke bis zu 95 pCt. in Traubenzucker. Gabriel. 



Uebm die Urnwandlung der Kohlenwssserstoffe in die ent- 
spreohenden Aldehyde rnittelat Chlorchromeiiure von A. E t a r  d 
(Compt. rend. 97, 909). Verfasser hat  vor langerer Zeit gefunden, 
dass Chlorchromsaure mit Kohlenwasserstoffen (XCH3) bei Abwesen- 
heit von Waeser sioh zu Verbindungen X C H ( 0  CrCla OH)z vereinige 
und dass diese Verbindungen durch Wasser in Chromsaure und Alde- 
hyde sich zerlegen. Die Ausbeute a n  Aldehyd ist meist fast die von 
der Theorie verlangte. Nun haben P a t e r n b  und S c i c h i l o n e  ver- 
sucht, aus Cymol nach dieser Methode einen Aldehyd zu bereiten, 
haben aber kein greifbares Resultat erhalten konnen. Gleichwobl 
halt Verfasser seine friiheren Angaben aufrecht und macht darauf auf- 
merksam, dass die Cymole nicht nur verschiedene isomere Verbin- 
dungen, C ~ O  Hlr, enthalten, sondern noch gesattigte Kohlenwasserstoffe 
und Terpene, und dass er fruher aus Cymol zwei Aldehyde erhalten 
hatte, einen festen, bei 80° schmelzenden und einen fliissigen, bei 2200 
siedenden, die sich an der  Luft zu zwei Cuminsauren vom Schmelz- 
punkt 51O und 128O oxydirten. Jetzt  hat er nach derselben Methode 
aus Mesitylen einen Aldebyd, ein nach Campher riechendes und bei 
220-222O siedendes Oel dargestellt, der  sich leicht zu Mesitylensaure 
oxydirt und aus Amyltolunl (Gemenge von 0- und p-Verbindung) ein 
Aldehydgeniisch, welches von 230-245O siedete. - Phenetol, 0- und 
p-Kresol geben mit Chlorchromsaure Verbindungen, die durch Wasser 
zu in Alkalien loslichen, in Sauren unloslichen Substanzen zersetzt 
werden. Die so aus dem Phenetol erhaltene Verbindung besass die 
Zusammensetzung CS He 0 4 ,  wahrend Orthokresol die Verbindung 

Hs 0 3  und Parakreaol die Substanz Hlo 0 3  lieferte. Pinner. 

Ueber eine p - Bromtoluoldisulfostiure von 0. KO r n a t z k i 
(Ann. 221, 191-202). Leitet man in eine Auflosung von p-Brom- 
toluol in rauchender Schwefelsaure Schwefelsaureanhydrid, so entsteht 
eine Disulfosaure des Bromtoluols. Die freie Saure, aus dem Baryum- 
salz dargestellt, ist eine sehr zerfliessliche, blumenkohlartige Krystall- 
masse, das  Kaliumsalz (1 H20) bildet leiclit losliche, rhombische Pris- 
men, das Baryumsalz (5HzO) in kaltem Wasser schwer losliche Pris- 
men oder Tafeln, das Bleisalz (2 HzO) leicht lijsliche Nadeln, das 
Chloriir rhombische, bei 9 9 O  schmelzende Tafeln, das Amid oberhalb 
2600 schmelzende Krystalle. - Beim Erwarnien mit Salpetersiiure 
wird die Disulfosaure zersetzt in Schwefelsaure, Bromdisulfobenzo& 
saure, Dibromnitrotoluolsulfosaure und Nitrotoluoldisulfosaure, die zu- 
erst durch die Barytsalze, wobei das Salz der BromdisulfoLenzo&aure 
zuerst auskrystallisirt urid dann durch die Kaliumsalze, vou denen das 
dibromnitrotoluolsulfosaure Salz in Alkohol loslich ist, getrennt wurden. 
- Das Kaliumsalz der BromdisulfobeiizoBs~~u~e, C6 H? R r ( S  O3K)a C O2K 
-I- HzO, bildet sehr leicht in Wasser, iiicht in Alkohol lijsliche Tafel- 



chen, das Baryumsalz (1 2 H2 0 )  glasglanzende, sehr schwer in kaltem, 
etwas mehr in heissem Wasser losliche Tafeln; das Chloriir schmilzt 
bei 151", das Amid oberhalb 250O. - Das Kaliumsalz der D i b r o m -  
n i t r o  t o l u o  1 s u l f o s  a u  r e, CI  Hc Br2(N 0 2 ) s  0.j R + Ha 0, bildet leicht 
losliche Warzen, das Baryumsalz (3.5 H2 0) dunne, schwer in kaltem, 
leicht in heissem Wasser liisliche Blattchen. Das Kaliumsalz der  
N i t  ro t  o l  11 o l d i  s u l  fo  sa 11 r e  , C7HF, (N 0 2 )  (S 03K)2, bildet schwer in 
kaltem Wasser liisliche Nadeln. Die aus diesem Salz dargestellte 
A m i d  o t o 1 u o l d i s  u l f o  sii t i re ,  C7 H5 (N H2) (S 0 3  K)z + H:, 0, krystalli- 
sirt in gelblichen, leicht in Wasser, schwer in Alkohol loslichen PI%- 
men. - Aus der Bromto1oc)ldisulfos~ure wiirde mittelst Natriumamal- 
gam das Brom eliminirt iind so eine T o  1 u o Id  i s u I f  o s L u  r e erhalten, 
deren Kaliumsalz (wasserfrei) sehr leicht liisliche Blattchen und deren 
Baryiimsalz (4 H2O) ausserst leicht lijsliche Nadeln bildet, deren 
Chlorur bei 816.5O und deren Amid oberhalb 260" schmilzt. Die aus 
der Toluoldisulfosaure dargestellte Nitrotoluoldisulfosaure scheint mit 
der oben erwiihnten identisch zu sein, ihr  Kaliumsalz ist wasserfrei, 
ihr Baryumsalz enthtilt Y Hz 0. - Die Toluoldisulfosaure ist ver- 
schieden von den drei bis jetzt bekannten Disulfosauren des Toluols. 

Pinner. 

Ueber einige Azotoluoldisulfosiiuren von 0. K o r n a t z  kf 
(Ann. 221, 179-1 91). Dnrch Oxydation der entsprechenden Amido- 
verbindungen mit Kaliiimpermanganat sind folgende Azoverbindungen 
vom Verfasser dargestellt worden. 1 ) o - A  z o  t o l  u o l d i - p - s u l  fo- 
s a u r e ,  ( C ~ H G S O ~ H ) ~ .  N?, identisch mit der von N e a l e  ails o-Nitro- 
toluol-p-sulfosaure dargestellten Azosaure. Das  Baryumsalz enthalt 
4H20. 2) p-Azo to luo ld i -o - su l fosh :u re ,  identisch mit der von 
N e a l  e aus p-Nitrotolool-o-suIfos8ure bereiteten Skure. 3) p - A z o  to- 
l u o l d i - m - s u l f o s a i i r e  wird nur in geringer Ausbeute erhalten. Das 
Baryumsalz enthalt 3 Hz 0. 4) o - A z o  t o  1 u o l d i  - m -  s u  1 f o s a u r e .  
L)ie freie Saure bildet leicht liisliche, rot,he Tafeln, das Kaliumsalz 
ist wasserfrei und schwer in knltenr, leicbt in heissem Wasser liislich, 
das Baryumsalz enthllt 1&0 und ist auch in heissem Wasser schwer 
liislich, das Calcinmsalz enthiilt. 3H2O und ist in heissern Wasser 
ziemlich liislich, ebenso dns Bleisalz, welches 1 HZ 0 enthalt. Das 
Chloriir (dnnkelrothe? lange Nadelu) schmilzt bei 2 I P ,  das Amid 
(rhombische Tafeln) oberhalb 250". 5 )  D i  b r o m - p - a z o t . 0 1  uold i -o-  
s ii 1 f o  sR 11 r e  , C14H12 BI .~  PU'? Sp 0 6 .  aus der Bromamidotoluolsalfosaure 
von Jenssen ( 8 n n .  172, 2.34) bereitet, bildet als freie SBure rothe, 
sehr leicht liisliche Tnfeln: ihr Kaliumsalz (4H:,O) ist schwer in kal- 
tem Wasser, ihr  Baryurnsnlz ( 5  Hs 0) sehr schwer aiich in kochendem 
Wasser, ihr Clalciumsnlz (4 .5H20)  ist schwer, ihr Bleisalz (5HzO) 
kaum in Wnsser lijdich. Ihr  Chloriir schmilzt bei 226", ihr Amid 



oberhalb 2 6 0 O .  6)  T e t r a  b r om - o - a z  o t o 1 u o Id i-p -s u 1 fo  s a u  r e , 
Clr HI0 Brr X% S2 0 6 ,  bildet in freiem Zustande blutrothe , sehr leicht 
losliche Blattchen. Ihr Kaliumsalz (YH2O) ist in kaltem Waaser sehr 
schwer, ihr Baryumsdz (9H20)  in heissem Wasser sehr schwer, ihr 
Calciumsalz (BH2O) in heissem Wasser leicht, ihr Bleisalz (9HzO) 
kaum in Wasser loslich. Das Chlorur zersetzt sich bei 2430, daa 
Amid ist ein kaum krystallinisches Pulver. Pinner. 

Einwirkung des Chlors auf siedendes Cymol von G. E r r e r a  
Vorlaufige Mittheilung. 

Ueber dss m-Isocymidin von W e r n e r  K e l b e  und C o n s t a n t i n  
W a r t h  (Ann. 221, 157-178). Die Verfasser haben das friiher von 
K e l b e  aus Harzessenz isolirte Isocymol nitrirt und amidirt und aus 
dem Amidocymol eine grossere Reihe von Derivaten hergeetellt. Dae 
N i t r o i s o c y m o l  geht zum grossten Theil bei 255-2650 uber, zersetzt 
sich aber bei der Destillation. Mit verdunnter Salpetersiure oxydirt, 
liefert es eine von den beiden bekannten verschiedene N i t r o  t o 1 u y 1- 
s a u r e ,  welche bei 2 140 schmelzende Nadeln bildet und deren Baryum- 
sale wasserfrei und sehr leicht in Wasser loslich ist. Das durch Re- 
duktion des Nitrocymols erhaltene Amidocymol, m- I socymid in ,  
C10 H13 N Hz, mit Hulfe seiner Benzoylverbindung im reinen Zustande 
dargestellt, siedet bei 832-2330, farbt sich an der Luft und giebt ein 
sehr leicht zersetzliches Platinsalz. Sein neutrales S u l f a t  ist schwer 
loslich und zersetzt sich beim Kochen mit Wasser, ebenso das s a u r e  
O x a l a t  (das neutrale Oxalat ist aus den beiden Componenten gar 
nicht zu erhalten). Die A c e t y l v e r b i n d u n g ,  C1dH13NHCaH~0, 
bildet diinne, bei 1180 schinelzende Blattchen, die Benzoy l  ve rb in -  
d u n g ,  CloH13NHC1Hg0, feine bei 1650 schmelzende Nadeln. Letztere 
liefert leicht ein Nitroprodukt, Clo H12(N 02) N H CT H5 0 ,  welches aus 
Alkohol in feinen, bei 1770 schmelzenden Nadeln krystallisirt; sie last 
sich nur schwer bromiren und wird durch Oxydation in Benzoy l -  
m - a m i d o t o l u y l s a u r e ,  C6H3. C H I .  C 0 2 H .  NHC7H50, ubergefiihrt. 
Mittelst Phtalstiureanhydrid wurde aus dern Isocymidin die P h t a  lyl-  
v e r b i n d u n g ,  C ~ O H ~ ~ N ( C O ) ~ C G H $ ,  in bei 1450 schnielzenden Nadeln 
erhalten und daraus durch Nitriren daa Nitroprodukt CloHlnNOa. 
N ( C  O)2C6H4 in gelblichen, bei 167O schmelzenden Nadeln gewonnen. 
- Durch Einwirkung von Chloroform auf eine Losung von Isocymi- 
din in alkoholischer Kalilauge wurde das I s o c y m i n y l c a r b y l a m i n ,  
Clo HIS N C, als eine bei 152- 1620 unter starker Zersetzung siedende, 
in wrdiinntem Zustand unangenehm, in concentrirtem Zustande nach 
Anis riechende Fliissigkeit gewonnen. - Aus schwefelsaurem Iso- 
cymidin und cyansaurem Kali wurde I s o c y m i n y l h a r n s t o f f ,  
Clo H13 N H . C 0 . N H2, in feinen bei 176O schmelzenden Nadeln ge- 
wonnen, aus Phosgen und Cymidin der D i i s o c y m i n y l h a r n s t o f f ,  

(ffuzz. chim. XIII, 421). 
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((210 Hr3 N H)2C 0, in farblosen Nadeln, aus  Chlorkohlensilureiither und 
Cyniidin das I s o c y m i n y l u r e t h a n ,  CloHiSNH.  C O ~ G J H ~ ,  in feinen 
bei 2290 schmelzenden Nadeln erhalten. Durch Erhitzen von Cymi- 
din mit Schwefelkohlenstoff wurde D i i s o c y m i n y l t h i o h a r n s  t o f f ,  
(Clo HI3 N H)2 CS, in bei 1 G O O  schmelzenden Nadeln gewonnen, woraus 
jedoch nach der  Methode von E i s e n b e r g  (diese Berichte XV, 1011) 
kein Senfol bereitet werden konnte. Durch Erwarmen von Cymidin 
rnit Aethylsenfol konnten die Verfasser den I s o c y m i n y l a t h y l t h i o -  
h a r n s t o f f ,  CloH13NH. C S .  N H C ~ H S ,  nur als gummiartige Masse 
gewinnen, sie verwandelten daher denselben durch Kochen mit Blei- 
oxyd uud Ammoniak in das Guanidin, das aber gleichfalls nicht 
krystallisirt, weshalb sie letzteres mittelst Benzoylchlorid in T r i b  en- 
z o y 1 i s o c y m i n y 1 a t  h y 1 g u a n i d i n  , C ( N  G HsO) . N(CloH1S) (GHJO) - 
N (CzH5)(C7 H5 0), farblose, bei 1650 schmelzende Nadeln verwandel- 
ten. - N i t r o i s o c y m i d i n ,  CloH12(NO2)NHa, wurde durch Zersetzen 
des nitrirten Phtalylisocymidins durch Salzsaure bei 1800 (die Benzoyl- 
verbindung konnte nicht zerlegt werden) als nicht unzersetzt destillir- 
bare Flussigkeit erhalten. Endlich wurde noch aus Cymidin und 
rauchender Schwefelsaure die Is  o c y m i d  i n  s u l  f o s a u  r e , Clo Hl2 . 
(S03H)NHz,  in diinnen, sehr leicht loslichen Nadeln uod deren 
B a r y u m  s a l z  in sehr leicht loslichen, wasserfreien, grossen Nadel- 
sternen erhalten. Pinner. 

Ueber das Verhalten der Amide einiger Sulfosauren gegen 
salpetrige Same von H. L i m p r i c h t  (Ann. 221, 203-215). Da 
salpetrige Saure aaf die Sulfamide der aromatischen Verbindungen nur 
dann reagirt, wenn freie Saure, z. B. Salpetersaure, zugegen ist, indem 
alsdann unter Stickstoffentwickelung die Sulfosaure regenerirt wird, 
wenn dagegen die Sulfamide nur in Wasser oder Weingeist vertheilt 
sind, die salpetrige Siiure gar nicht einwirkt, hat  Verfasser im Verein 
mit mehreren Schulern die Wirkung der Saure auf die Sulfamide 
mehrerer Amidoverbindungen studirt. 

Das m - A m i d o b e n z o l s u l f a m i d ,  CsHaNH2.  S03NH2, welches 
in glanzenden, bei 142 O schmelzenden Nadeln oder Blattchen krystallisirt 
und gut krystallisirende Salze liefert (das Chlorhydrat bildet bei 235O 
unter beginnender Zersetzung schmelzende Nadelbuschel) , giebt in  
absolutem Alkohol vertheilt mit H NO2 eine nicht weiter untersuchte 
orangefarbene Diazoverbindung, mit wenig Salpetersaure versetzt eine 
Diazoverbindung als orangegelbes Pnlver , das zuweilen in heissem 
Wasser unter Gasentwickelung vollstiindig , zuweilen aber nur theil- 
weise sich liiste. Die 16sliche Verbindung ist C ~ H ~ ( S O Z N H ~ ) N ~  . N03, 
orangegelbe, verpuffende Nadeln, die beim Kochen mit Wasser Stick- 
gas entwickeln und ebenso durch absoluten Alkohol unter erh6htem 
Druck in Benzolsulfamid, desseri Schmelzpunkt zu 15G0 gefunden 
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wurde, zerqetzt werden. Die unlosliche Verbindung erwies sich als 
c s  Ha (s 0sNHa) . N2 . N H c6 H4 . (S 0 2  N Ha) und ist ein gelbes, bei 
183 unter beginnender . Zersetzung schmelzendes, nicht verpuffendes 
Krystallpulver, das durch Sauren leicht zersetzt wird, z. B. durch 
Salzsiiure in m- Chlorbenzolsulfamid (bei 148 O schmelzende Tafeln) 
und Amidobenzolsulfamid. 

Das p - A m i do  to lu  01-0- s u  If am i d , welches seideoglaiizende, bei 
I 6 P o  schmelzende Blattchen oder Nadeln bildet und ein in weissen 
Nadeln krystallisirendes Chlorhydrat liefert , giebt in alkoholischer 
LBsung mit H N o s  ein gelbes , amorphes, nicht verpuffendes Pulver, 
in salpetersaurer Losung sofort Zersetzungsprodukte, in salzsaurer 
Losung p - C h l o r  t o luol-  o -8 u 1 f a  mi d , C-, H6 Cl(S OaN Ha) , bei 138 0 

schmelzende Nadeln. 
Das o - A m i d o t o l u o l - p - s u l f a m i d ,  QHeNHa. SOaNHa (bei 

184 schmelzende Siiulen) , dessen Chlorhydrat (lange Nadeln) bei 
240° schmilzt, giebt in Alkohol vertheilt mit HNOa die Diazoverbin- 
dung C7 H6 (S 02NHa) Nz . N H C7 H6 (S 0, N Ha), welche beim Erhitzen 
detonirt, nicht durch Wasser, wohl aber durch Sauren zersetzt wird. 
s o  liefert es mit Salzsaure neben Arnidotoluolsulfarnid 0-C h lo r to luo l -  
p - su l f amid ,  C-,Hs ClSOaNHz (bei 135O schmelzende Blattchen), 
aus welchem die Su l fosau re  ale braunes Oel erhalten wurde, deren 
Kalium- und Baryumsalz wasserfrei sind und deren Chloriir ein nicht 
krystallisirendes Oel ist. Aus dern o - Amidotoluolsulfarnid wurde einmal 
aus salpetersaurer Losung eine Diazoverbindung gewonnen , welche 
durch Kochen mit Weingeist zersetzt eine Substanz lieferte, deren 
Baryurnsalz dargestellt wurde und die als [C, H6(OC&H5)SO&Ba 

Ueber d i e  Bensylsulfoneaure von G. M o h r  (Ann. 221, 215 
bis 229). Benzylsulfonsaure , aus Benzylchlorid mittelst neutralen 
schwefligsauren Natriums dargestellt, liefert beim Nitriren zwei p - und 
0-  Nitrobenzylsulfosauren, deren Trennung nicht gelang. Das aus dem 
Gemenge dargestellte Nitrobenzylsulfonchlorur ist ein gelbes Oel, das 
beim Erhitzen in SO2 und in Nitrobenzylchlorid sich zersetzt. Auch 
das aus dem Chloriir bereitete Amid konnte nicht in die beiden 
Gemengtheile zerlegt werden. Da die Paraverbindung in weit uber- 
wiegender Menge entsteht , wurde die Nitrobenzylsulfonsaure durch 
Schwefelarnmonium reducirt und nur der zuerst auskrystalliskende 
Theil, die p- Amidobenzylsulfonsaure, weiter untersucht. Das Kalium- 
salz (21j2 HaO) ist leicht in Wasser, nicht in Akohol loslich, ebenso 
das Baryumsalz (8 H2O) und das Bleisalz. Durch salpetrige Saure 
wird die mit Wasser, nicht aber die mit Alkohol iibergossene sulfo- 

saure in die Diazoverbindung, Cs Hd< ., , iibergefiihrt, welche 

+ 3 H2 0 angesprochen wird. Pinner. 

/N2, 

‘C Hz . S 0 3  



durch Zusatz von absolutem Alkohol in farblosen Prismen ausflillt. 
Beirn Kochen mit Wasser geht sie in p - O x y b e n z y l s u l f o n s i i u r e  
uber. welche zerfliesslich ist und in wlssriger Losung niit Eisenchlorid 
blauviolette Farbung giebt. Ihr  Kaliunisalz (l/2 H20) ist leicht in 
Wasser liislich, desgleichen ihr Baryumsalz (7.5 H2O). Die am der 
Dixmverbindung dargestellte B r  o m b e n z  y 1s u 1 f o n s a u r  e ist ein Syrup, 
ihr Baryurnsalz (1.5 H2O) bildet farblose Tafeln. Darch Zersetzen 
der Diazoverbindung mit Alkohol uuter Ueberdruck entsteht O x a t h y l -  
b e n z  y l  s u l  f o n  sa  u r e ,  c6 Hr(O C2Hj) . C H2S03 H,  deren Baryurnsalz 
( 2  H 2 0 )  und deren Kaliunisalz in Warzen krystallisiren. Ferner 
wurde aus der  Amidobenzylsulfonsaure durch Oxydation mit Kalium- 
permanganat die p - A z o b e n z y  1 d i s 11 1 fo n s a u  r e ,  C b  H4 C H2 S 0 3  N2 . 
c6 Hq . C H2 S 0 3  H, dargestellt , deren Kaliumsalz (l/2 H2 0) orange- 
farbene Bllttchen bildet, dercn Baryumsalz (1.5 H2 0) ein sehr schwer 
liislicher , deren Silbersalz (1 Hs 0) ein in heissem Wasser ziemlich 
liislicher, und deren Bleisalz ein kaum loslicher Niederschlag ist. I h r  
Cliloriir bildet bei 149" schmelzende Bllttchen. 

Beirn Nitriren der Benzylsulfonsaure rnit Salpeterschwefelsiiure 
entsteht nur eine D i  n i  t r o  b e n z y l s u  l f o n s a u r  e. Das Kaliumsalz 
derselben (wasserfrei) ist lusserst leicht, das Baryumsalz (4 Hy 0) ist 
leicht, das Bleisalz (4 H 2 0 )  ist schwer in kaltem, leicht in heissern 
Wasser lijslich. - A m i d o n i t r o b e n z y l s u l f o n s l u r e  entsteht aus  
der Dinitroverbindung durch Schwefelamrnoniurn und ist leicht in 
heissem, schwerer in kaltem Wasser 16slich. Das Kaliurnsalz (wasser- 
frei) bildet purparrothe, sehr leicht in Wasser, nicht in Alkohol los- 
liclie Krystalle, das Baryumsalz (2 HsO) ist leicht in Wasser loslich. 
D i a m i d o b e n z y l  s u l f o n s i i u r e ,  ebenfalls mittelst Schwefelammoniurn 
dargestellt und mittelst Eiseusig gefidlt , bildet fast farhlose Nadel- 
buschel. die sowohl in Sauren wie in Alkalien leicht lijslich sind. 

P'runer 

Ueber einige p -Brombenzylverbindungen von c. L o r i n g  
J a c k s o n  urrd G. T. H a r t s h o r n  (Anier. chem. Journ. 5 ,  264-270). 
p-Bronibenzylsul fonsaure ,  Br . CGH4. CH2.  S O a H ,  durch Erhitzen 
yon p-Brornbenzylbroniid mit Natriumsulfit entstehend, bildet ein 
wasserfreies Kaliunisalz in kleineii Plattchen, welche sicli in Wasser 
(18") zu 6.15-6.23 pCt. und in Alkohol ebentalls n u r  wenig lijsen. 
Auch das Kalksalz (Platten) und das Bleisalz (Nadelgruppen, liislich 
zu 2 pCt. bei 180) sind wasserfrei, das B a r y u m s a l z  (Nadelgruppen, 
liislicli zu 40.5 pCt. bei 18") enthalt 1 Molekiil Wasser. Das S l u r e -  
c h l o r i d ,  B r  . C7H6, s 0 2 c 1 ,  bildet kleine Prismen vom Schmelzpunkt 
1 15 O, ist unliislich in Wasser , wenig in kaltern Alkohol, Ligro'in, 
Schwefelkohlenstoff, Eisessig, leicht in kaltem Benzol und Aether. 
p - B r o n i b e n z y l s u l f i d ,  ( B r .  C,H&S, LUS dem Bromid und Natrium- 
sulfid, schrnilzt bei 58 O,  riecht nicht gerade hasslich, bildet grosse, 
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diinne Tafeln und zeigt ahnliche Losungsverhaltnisse d e  das obige 
S2urechlorid; durch Oxydation rnit Chromsaure geht das Sulfid in 
p - B r o  ni b e n z y l s u l f o n  iiber, welches weisse Nadeln darstellt, schwach, 
nicht hasslich riecht, bei 189O schmilzt und ahnliches Verhalten, wie 
das obige Slurechlorid, gegen Losungsmittel zeigt, aber in Schwefel- 
kohlenstoff unloslich ist. p- Br  o m b e n z  y l  rnercap  t a n  (aus dern 
Bromid und Kaliumsulfhydrat) riecht hasslich, schmilzt bei 25 O (?), 
lost sich leicht in den ublichen Mitteln, ausgenommen Wasser und 
Eisessig, und geht an der Luft in das D i s u l f i d ,  Schmelzpunkt 87 
bis 880, iiber, welches weisse, radial angeordnete Nadeln darstellt, 
nicht unangenehm riecht, nicbt in Wasser, wenig in kaltem Alkohol, 
fast gar  nicht in kaltem Eisessig, abcr in Aether, Benzol und Schwefel- 
kohlenstoff loslich ist. Das M e r c a p t i d ,  (Br . GH6S)2Hg,  krystallisirt 
a u s  siedendem Alkohol in federartigen, perlmutterglanzenden Massen. 

Ueber einige Reduktionen mit Zink und Ammoniak von 
W. G. M i x t e r  (Amer. chem. Journ. 5, 282-286). Wenn man die 
Reduktion des p-Nitracetanilids (vergl. diese Bm’chte XVI, 1497) 
unterbricht, sobald die Abscheidung des p - Azoxyacetanilids auf hiirt, 
so hinterbleibt bei Verdunstung des Filtrates Phenylendiamin (welches 
durch schwache Salzsiiure entfernt werden kann) und p - A z o a c e t- 
a n i l i d  (Schmp. 281-82O), woraus durch Salzsaure p - A z o a n i l i n  
(Schmp. 235-240O) gebildet wird, dessen Chlorhydrat die Formel 
C12H12N4. 2 HC1 besitzt; die Base ist dunkelgelb und schwach in 
Wasser, sehr leicht in Alkohol loslich; die Liisungen besitzen starke 
Farbekraft, diejenigen der Salze sind roth. p - A z o x y b e n z a n i l i d  
(Schmp. 3100) wird wie die rn-Verbindung (1. c.) bereitet, ist hell- 
gelb und unliislich in Wasser und Alkohol. A z o b e n z t o l u i d  liisst 
sich aus Nitrobenztoluid (aus Nitrotoluidin vorn Schmelzpunkt 77.50 
gewonnen) erhalten, schmilzt bei 290°, ist hellgelb und in Wasser und 
Alkohol unloslich; seine Umwandlung in Azoxytoluidin gelang nicht. 
Versuche mit unreinem o -Nitracetsnilid blieben resultatlos. Gabriel. 

Gabriel. 

* Syntheee dee Skatols von M. F i l e t i  (Guzz. chim. XIII, 350 
bis 358). Durch Destillation von o-nitrocuminsaurem Baryum mit 
Zinkstaub oder Eisenfeile in  einer Metallretorte entsteht in betracht- 
licher Menge Skstol. Die beste Ausbeute gab folgende Methode: 
40 g Nitrocuniinsaure wurden mittelst Schwefelammonium zu Amido- 
curninsaure reducirt, letztere rnit 60 g Nitrocuminsiiure und 100 g kry- 
stallisirtem Barythydrat behandelt, das Gemisch der Haryurnsalze bei 1 20O 
getrocknet, mit dern doppelten Gewicht trocknen Barythydrats gemischt 
und in einer Metallretorte in Portionen von j e  50 g vorsichtig deetillirt. 

Berichte d. D. chern. Gesellschaft. Jahrg. XVI. 190 
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Das fliissige Destillat wird mit verdiinnter Salzsaure behandelt, welche 
Cumidin aufnimmt, der unlosliche Theil wird rnit Wasserdampf dedtillirt. 
Aus dem Destillat wird das Skatol durch Pikrinsaure gefallt. 100 g 
Nitrocuminsaure ergeben 14 g rolies Skatolpikrat. Das aus letzterem 
durch Destillation mit Ammoniak aljgeschiedene . durch wiederholtes 
Krystallisiren aus heissem Wasser gereinigte Skatol ( Schmp. 94") 
farbte einen rnit Salzsaure befeuchteten Fichtenspahn roth, zeigte indess 
nicht die dem Indol eigene Rothfarbung rnit salpetriger Sliiire. Das 
durch Wasserdampf vollstandig gereinigte Skatol besitzt einen stechenden, 
nicht facalartigen Geruch, welchen letzteren indess das rohe Skatol 
zeigte. Neben Skatol bilden sich bei der beschriebenen Reaktion kleine 
Mengen von Indol. Da die Nitrocuminsaure die Isopropylgruppe und 
die Nitrogroppe in der Orthostellung enthllt, so ergiebt sich als sehr 
wahrscheiiilich fur das Skatol die Constitution: 

* Urnwandlung des Skatols in Indol und Derstellung des 
Indols von M. F i l e t i  (Gazz. chim. XIII, 378). Lasst man die Dampfe 
von Skatol durch eiiie rothgliihende mit Porzellanstiicken gefullte Rohre 
streichen (oder erhitzt man kleine Mengen Skatol in einem Probe- 
riihrchen direkt iibkr der Flamme), so wird neben einem brennbaren 
Gas ein Destillat erhalten, dessen wasserige Losung die Reaktion des  
Indols gegen salpetrige Saure zeigt. In erheblicher Menge bildet sich 
Indol, wenn die Dampfe von Cumidin (aus Amidocuminsaure und 
Baryt bereitet) durch ein rothgluhendes mit Bleioxyd gefiilltes Por-  
zellanrohr streichen. Das fliissige Destillat wird rnit verdunnter Salz- 
saure behaiidelt, der d a m  unlosliche Theil mit Wasserdainpf destillirt, 
das Destillat mit Pikrinsgure gefiillt und aus dem Filtrat durch Destil- 
liren rnit Amnioniak das lndol (Schmp. 520) in Freiheit gesetzt. 25 g 
Cumidin lieferten 8 g des Pikrats. Das bei der Reaktion gebildete 
brennbare G a s  bestancl aus Aethan, Aethylen und etwas Propylen. 

DBbner. 

* Die niit Sternen bezeichneten beiden Keferate sind bercits auf den 
Seiten 2680 und 2651 dieser Berichte abgedruckt. Durch ein Verschiebon 
des Satzes ist der Sinn Leider entstcllt worden, und e8 hat sich daraus die 
Notliwendigkeit ergeben , die betreffcnden Rcferate nacL richtiger Anordnung 
des Satzea nochmals zuui Xbdruck zu liringen. 

Der Ordner der Referate 
H. Roemer. 
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Entfhbende Wirkung von Eisensaleen auf Indigo von 
L. M a r g a r y  (Gazz. chim. XIII, 374). 

Ueber ein Bromderivat des p -Naphtolaeobenzols von L. 
M a r g a r y  (Gazz. chim. XIII, 438). p-Naphtolazobenzol C 6 H 3 N  
= NCioH6OH(fl) (Schmp. 125-1260 C.) wird in essigsaurer Losung 
durch Brom in eine aus Alkohol in seideartigen, orangerothen Nadeln 
krystallisirende Monobromverbindung (Schmp. 160- 16 10 C.) verwan- 
delt, welche bei der Reduktion mit Zinnchloriir und Salzsaure Para- 
bromanilin und Amido-p-Naphtol liefert, welches mithin die Constitu- 

Ueber' einige Ozonwirkungen von A. W a g n e r  (Zeitschr. anal. 
Chem. 22, 3 16). Verfasser zeigt, dass Anthracen in ozonhaltiger Luft 
in  Anthrachinon iibergefiihrt wird und beschreibt die bei Oxydation 
von salzsaurem Anilin, Diphenylamin und Diphenylaminsulfosaure, in 

tion CGH4BrN = NCloHGOH besitzt. Dohner. 

ozonhaltiger Luft auftretenden Farbungen. W I I I .  

Theoretische Untersuchungen tiber das Fhben mit Aliearin- 
roth von G. S a g e t  (Monit. scient. 1883, 1086-10&9). C a l c i u m -  
a l i z a r a t ,  C14H604Ca, wird durch Fallen einer Losung von Alizarin 
in Ammoniak mit Calciumacetat erhalten und liist sich zu 0.02 pCt. 
in  Wasser mit violetter Farbe;  die Losung farbt rnit Thonerde ge- 
beiztes Zeug rothbraun und nimmt, d a  Kalk frei (und ein Calcium-, 
aluminiumalizarat auf der Faser  gebildet ) wird , alkalische Reaktion 
an. A l u m i n i u m a l i z a r a t ,  (Cl4HsO4)3Ala + 8 H 2 0 ,  entsteht als 
Niederschlag beim Vermischen VOII animoniakalischer Alizarinlosung 
mit chemisch neutralem Aluminiumchlorid. Obiges Calciumaluminium- 
alizarat hat die Formel 2C14Hs04Ca + Ah(C14HsO&; dies ist der 
rothe Alizarinlack, welcher beim Farben zunachst unrein (granatroth) 
entsteht und dann durch die Arivagen (Oelen, Dampfen, Seifen) ge- 
reinigt wird. 

Das Rothijl (Oelei'n- oder Ricinolsulfosaure) zerfdllt niimlich durch 
Wasserdampf in Schwefel-, Fettsiiure, und eine fette Substanz und 
zerstort die Verunreinigungen des Alizarinlackes; durch das nach- 
folgende Waschen wird der aus dem iiberschiissigen Kalkalizarat ge- 
bildete Gyps, und durch das Seifen das freigemachte Alizarin und 
sonstige Verunreinigungen entfernt. Durch die erwiihnte fette Sub- 
stanz (atherloslich) wird der  Lack schwer angreifbar durch Sauren 
und empfangt gllnzendes, lebhaftes Aussehen. Gakie l  

Ueber das atherische Oel von Thuja occidentalis von E. J a h n s  
(Arch. Pharm. 1883, 21, 748-754). Das untersuchte neutrale Oel 
ist blass griingelb, riecht kampherartig, hat die Dichte 0.918 bei 15O, 
die Linksdrehung uD = -5 .190 und den Brechongsindex fur D bei 
15O = 1.46O; es beginnt bei 160° zu sieden, und geht hauptsachlich 

190* 
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zwischen 150-205° iiber ( 3  pCt. Ruckstand). Die ersten Fraktionen 
enthalten etwas Arneisen- und Essigsaure. Die nach wiederholter 
Fraktionirung zwischen 160- lf5O und 165- 1 70O ubergehertden An- 
theile sind sauerstoffhaltig (1.43 - 1.82 pCt.) und verwandeln sich 
durch Destillation iiber Natrium in T h u j a t e r p e n ,  ClOHl6, welches 
bei 159- 161" siedet, die Dichte 0.852 hei 15O, den Brechungsindex 
fur D bei 18O = 1.465 und die specifische Rotation [u]D = + 36.7O 
besitzt (vielleicht mit einern Australen identisch). Als Hauptbestand- 
theile des Oels treten ein linksdrehendes ( a D  = -8.280; Siedepunkt 
195- 197O) und ein rechtsdrehendes (aD = + 7.2O bei 220; Siede- 
punkt 197-199O) T h u j o l ,  CloH160, auf, deren Dichte bei 1.50 
= 0.924, und deren Brechungsindex D bei 18O = 1.452 betragen. 
Durch Phosphorpentasulfid entsteht damus Cyrnol. Die hoheren 
Fraktionen des Thujaiiles (199-205O und 220-2300) zeigen ebenfalls 
die Zusammensetzong clo H16 0. - Das von S c h  w e i z e r  (Ann. Chem. 
Pharm. 52, 399) untersuchte Thujaiil scheint ein Gemisch von Thujol 
und dessen Hydrat, CloHle02 gewesen zu sein. Gabriel. 

Ueber Saponin @us Saponaria offlcinalis von C. S c h i a p a -  
r e l l i  (Gazz. chim. XIII, 422). Die Analysen des aus Saponaria offi- 
cinalis dargestellten und mittelst des Barytsalzes gereinigten Saponins 
bestatigte die von R o c h l e d e r  aufgestellte Forrnel, C32H54OI8. Das 
Saponin ist optisch linksdrehend; sein specifisches Drehungsvermogen 
ist [tz]D = -7.30. Durch vorsichtiges Erwarmen des Saponins mit 
verdunnter Saure im Wasserbad erhielt Verfasser neben einer Zuckerart, 
ein Spaltungsprodukt , welches, abweichend von den Resultaten der  
friiheren Beobachter, die Zusarnrnensetzurig cAoH66 0l5 zeigte und als 
))Saponetin< bezeichnet wird; dasselbe besitzt eine mikrokrystallinische 
Struktur, ist unlijslich in Wasser und Aether, laslich in Alkohol. 

D6lmer. 

E k e  neue Methode der Borneoldsrstellung aus Camphor 
von C. L o r i n g  J a c k s o n  und A. E. M e n k e  (Amer. chem.journ. 5, 
270-371). Camphor wird in 10 Theilen gewohnlichem Alkohol ge- 
lost, und l / ~  mehr als die berechnete Menge Natriurn in Stiicken nach 
und nach hinzugeEgt , darnach der  Alkohol theilweis abdestillirt und 
dann im Riickstand durch Wasserzusatz das Borneo1 abgeschieden, 
und aus Alkohol umkrystallisirt (Schmp. 197O). Die Ausbeute ist 
nahezu theoretisch, der Process verlauft nach der  Gleichung : Clo Hi60 

+ H2 = CioHisO. Gabriel. 

Ueber die Ptomahe oder Fiiulnissalkalolde animalischen 
Ursprungs von A. Casali  (AnnaZi di chimica Vol. LXXVI, S. 89 bis 
95; ibid. S. 147-159). 



Ueber das DrehungsvermBgen der Photosantonsame von 
It. N a s i n i  (Gazz. chim. XIII, 375). 

Ueber Verbindungen des Pyrokolls von cia m i ci a n  und 
S i l b e r  (Gazz. chim. XIII, 403-420, vergl. dime Berichte XVI, 2388). 

Physiologische Chemie. 

Ueber die Schicksele des Jodoforms und Chlorofom im 
Organismus von A. Z e l l e r  (Zhtsch. PhysioE. Chem. VII I ,  70-78).  
Bei einem Hunde, der 2.51 g J o d  in Form von Jodalbumin in den 
Magen erhalten hatte, dauerte die Jodausscheidung durch den Urin 
neiin Tage. Der  Urin zeigte sonst keine Abnormitaten und enthielt 
namentlich niemals Eiweiss. In den Faces liess sich wiihrend dieser 
Zeit J o d  und Eiweiss nachweisen. Verbindungen von J o d  und Eiweiss 
werden also nur schwierig resorbirt und sind wohl in Fallen todt- 
licher Jodoformvergiftung anzunehmen, wo sich vie1 J o d  in Blut und 
wenig im Harn zeigt. - Eine vermehrte Chlorausscheidung wurde 
bei Hunden, dir 7-10 g Chloroform in den Magen erbalten batten, 
neun Tage lang beobachtet. Wahrend dieser Zeit enthielt der Harn 
in einem Falle eine linksdrehende und reducirende Substanz , dagegen 
niemals den von Anderen beobachteten Gallenfarbstoff. Schotten. 

Zur Eenntniss der Indigo bildenden Substaneen im Harn. 
2. Mitth. von G e o r g  H o p p e - S e y l e r  (Zeitsch. Physiol. Chem. VIII, 
79-84). Aus 25 L normalen Hundeharns liessen sich nach der vom 
Verfasser (diese Ben'chte XVI,  1883) angegebenen Methode mehrere 
Gramme indoxylschwefelsaurcn Kalis darstellen. Die Mutterlaugen 
enthielten 0.5 g phenolschwefelsaures Kali. Indoxylschwrfelsaures 
Kali, einem Hund subcutan injicirt , durchwandert den Organismus 
grosstentheils iinverandert, wie sich aus der starken Vermehrung der  
im Harn vorhandenen indigobildenden Substanz und der Vermehrung 
der  gepaarten Schwefrlsauren ergab. Nach Injektion von 2.7 g starb 
ein kleiner Hund am dritten Tage. Die Sektion ergab an den In- 
jektionsstellen Hohlen mit griinlich gefarbten , schmierigen Wanden. 
An den Organen wurde nichts Abnormes wahrgenommen. Nach der  
Injektion bis zum Tode hatte der Hund grossen Durst gezeigt, war  
s tark deprimirt, frass aber seine gewohnliche Ration. - Nach Ein- 
gabe von Orthonitro- und Orthoamidozimmtsaure und von Orthonitro- 
benzaldehyd rnit und ohne Aceton erfuhr die indigobildende Substanz 
im Harn der Hunde k e i n e  Vermehrung. Yrhotten 
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Ueber das Sauerstoffbediirfniss der Darmparaeiten von 
G. B u n g e  (Zeitschr. Pbysio2. Chem. N. F. VIII, 48-59). Spulwurrner 
(Ascaris niystax) leben in einein Medium, dem der Sauerstoff so voll- 
standig entzogen ist,  als es mit unsern gegenwartigen Mittelii iiber- 
haupt mijglich ist. vier bis finf Tage und fuhren wahrend dieser ganzen 
Zeit lebbafte Beweguugeo aus. Da diese Thiere bei ungehindertern 
Luftzutritt tinter sonst gleichen Bedingungen gewiihnljcb 8-10, zu- 
weiltm 15 Tage leben, so lasst sich nsch obigen Versuchen nicht be- 
haupten, dass sie ganz ohne Sauerstoff leben kiinnen, wohl aber, dass 
ihr  S:Loerstoffhedurfniss ein iiusserst geringes ist und r n i n d e s  t e n s  
18 Ma1 geringer als dasjenige der im Winterschlaf erstarrten Eidechse, 
welche in 24 Stunden a u f  1 g Kiirpergewicht berechnet 0.41 ccm Sauer- 
stoff verbrauch t. Ds die 0 x y d a t i o t i  also unrnoglich die einzige 
Quelle der lebendigen Kraft i n  dieseri Thiereii sein kann, so ist die 
Annahme gestattet, dass die Quelle der Muskelkraft hauptsachlich in 
den S p a l t u n g s p r o c e s s e n  zu sucben ist, zu welchem Schlusse schon 
H e r m a n n  kam durch jeiie Versuche, wonach der irn sauerstofffreien 
Medium sich contrahirende Moskel Kohlenssure aussclicidet . ohne 
Saiierstoff aufzunehmen. - In  den von B u n g e  hier beschriebenen 
Versuchen lebten die Spulwurmer sowohl in ausgekochten, durch Queck- 
silber abgesperrten Lijsungen, die 1 pc t .  Chlornatrium und 0.1 pCt. 
Natriumcarbonat enthielten . als auch in denselben Liisungen unter 
Zusatz reducirender Agentien, wie Eisenoxydul ; ferner in denselben 
Lijsungen, deren urngebende Luft im zugeschtnolzenen Kolben durch 
alkdische Pyrogallolliisung von Sauerstoff befreit war. sl.hottel,. 

Ueber die Quelle der Hippursaure im Harn von c. s c h o t t e n 
(Zeitscbr, Pbydol. Chem. VTII , 60-69). Nach den Unterauchungen 
voii B a u m a  n t i  leiten sich die irn normaleii Harn  vorkornmenden 
Phenole und Oxysauren vom Tyrosin als iiaherem Spaltungsprodukt 
des Eiwejsses ab. Das Tyrosin ist bislang die einzig bekannte aro- 
matische Substanz geweseti, welche, in den Organismus eingefuhrt, 
bis auf jene geringen Mengeii vollstandig verbrannt wird, die sich im 
Harn iu Phenole uud Oxysauren unigesetzt vorfinden und ihre Bil- 
dung :LUS den1 Tyrosin den irn Darni vorhandenen Faulnissfermenten 
verdanken. Als Quelle der sich gleichfalls in jedeni Harn ,  auch in 
den] der Fleischfresser, findenden Hippiirsiiure spricht der Verfasser 
die a-Amidophenylpropionsaure an, welche S c h u l z e  und Bar-  
b i e r i  (diese Bericbte XIV, 1785 und XVI, 1711) aus Pflanzeneiweiss 
dargestellt haben. Diese Siiure zeigt, soviel sich &US den bis jetzt 
irn kleiiien Maaasstab vorgenommerten Versuchen ;ibsehen k s s t  , ein 
dern Tyrosiu atuloges V(*rlmlten. Nachdem eiiietn kleiiien Hund 0.7 g 
der SBiire mit drr gewiih~ilichen Fleischportion eingegeben war. konnte 
in dcrn zweitiigigen Hartt iiicht rnehr als 0.01 g Hippursaare nachge- 



wiesen werden , wahrend nach Eingabe von 0.7 g Phenylpropionsaure 
im zweitagigem Harn desselben Hundes circa 0.4 g reine Hippursaure 
gefuoden wurden. Die ganze Menge der aus dem Harn extrahirten 
aromatischen Sauren betriig im  ersten Fall 0.215 g ,  im zweiten Fall 
0.737 g. Verfasser nimmt an, dass die im normalen Harn enthaltene 
Hippursaure aus derjenigen Menge Phenylpropionsiiure starnmt, welche 
ihrerscits durch Faulnissfermente aus der Amidophenylpropionsaure 
entstanden ware, wie die Hydroparacumarsaure aus dem Tyrosin. - 
Die niedrigere Homologe, die A m i d o p h e n y l e s s i g s a u r e ,  zeigt ein 
von jeiier Ainidosiiure verschiedenes Verhalten, indem sie, dern Orga- 
nismus eingefiihrt , zu einem erheblichen Theil a19 Mandelsjiure aus- 
tritt. Hippursaure fiiidet sich nach Eingabe dieser S a m e  gar nicht 
im Harn. Auch wird dem Organismus einverleibte Mandelsaure n i c h t  
i n  Hippursiiure verwandelt. wie S c h u l t z e n  u n d ' G r a b e  (Ann. Chem. 
Pharm. 142, 349) angeben, sondern sie tritt mindestens zur Halfte 
unverandert im Harn aus. Die Aetherschwefelsauren des Hams sind 
nach Eiugabe der  Amidophenylessigsaure sowohl wie der Mandelsaure 
rermiiidert. Schotten. 

Ueber einige Chromogene des Hrtrns und deren Derivate 
von P. P l 6 s z  (Zeitschr. Physiol. Chem. VILI, 85-94). Normaler 
und reichlicher gewisse pathologische Harne (vergl. diese Berichte XV, 
2GN) enthalten ein Chromogen, welches an der  Luft zu U r o r u b i n  
oxydirt wird. Das Urorubin wird dern mit Salzsaure erwarrnten 
Harn zugleich rnit dern Indigo und Urobilin durch Aether entzogen. 
Der  Abdampfruckstaiid wird durch Waschen mit warmem Wasser von 
SBuren befreit , wieder in Aether aufgenommen , wrobei der grosste 
Theil des Indigos unge16st bleibt, und zur Reinigung von Urobilin 
mit sehr verdiinnter Natronlauge geschiittelt. Die genannte iitherische 
Liisung zeigt starke Absorption des Lichtes von D bis F. Der  friiher 
(loc. cit.) bei F angegebene Absorptionsstreifen war  durch beigemeng- 
tes Urobilin hervorgerufen. Der  Farbstoff selbst ist undcutlich kv- 
stallinisch, leicht loslicb in Alkohol, Chloroform und besonders in 
Aether , unlijslich in Wasser. Durch starke Siuren , Alkalien und 
Reduktionsmittel wird er zersetzt. Es ist nicht gelungen, unter den 
Zersetzungsprodnkten Skatol nachzuweisen. Von dem von B r i e g e r  
(Zeitschr. Physiol. Chem. IV, 41 4) riach Skntolinjektion im Harn 
beobnchteten Fnrbstofl' ist das Urorubin verschieden, da jener in Wasser 
loslich, in Aether unloslich ist. - Dern rnit Aether erschopften Harn 
entzieht der Verfasser einen weiteren Farbstoff, U r om e l a n i  n ,  mittelst 
Arnylalkohols. Schon das Chromogen dieses Farbstoffs llsst sich dern 
Harn durch Arnylalkohol entziehen; durrh Schiitteln mit Luft wird es 
i n  den Farbstoff verwandelt. Die  Menge dieses Farbstoffs sol1 im 
tiiglicheii normalen Harn 5 - 6  g und dariiber betragen (!). Er er- 



scheint nach Abdanipfen des Amylalkohols und Waschen mit Wasser, 
Sauren und Alkalien als schwarze, sprode, glanzende Lamellen, ~1116s- 
lich in Wasser, verdiinnten Sauren und Alkalien, fast unlijslich in 
Chloroform und Aether, mehr in Alkohol und noch mehr in Amyl- 
alkohol. Eine Losung in starker Natronlauge wird durch Kochen mit 
Zinkstaub entfarbt. Bei der trockeiien Destillation entsteht ein stark 
pyrrolhaltiges Destillat. O b  das Uromelanin in irgend einer Beziehung 
zu dem von N e n c k i  und S i e b e r  (die-se Berichte XV, 3087) gleich- 
falls durch Amylalkohol aus dem Harn extrahirten Urorosei'n steht, 
ist ron dem Verfasser nicht er6rtert worden. Srhotten 

Ueber die Umwandlung der Nitrile im Organismus  von 
P. G i a c o s a  (Zeitschr. Ph?ysioZ. Chem. VIII, 95- 113) .  In dem Urin 
pines Hundes, der einige Grarnme des ziernlich giftigen Renzonitrils 
in den Magen erhalten hatte, kannte weder BenzoGsaure oder Hippur- 
saure noch Benzamid, noch ein Phenol nachgewiesen werden. Das  
Benzonitril verlasst den Organismus sehr langsam in der Exspirations- 
luft, im Urin und in den Faeces. Die Aetherschwefelsauren erscheinen 
vermehrt , die Gesamrntschwefelsaiire vermindert. Kach subcutaner 
Injection des noch giftigeren Phenylacetonitrils konnte aus dem Hnrn 
eine geringe Menge Saure isolirt werden, deren AnalyRe die Zahlen 
cler Phenacetursaure ergab, die aber den Scbmelzpunkt der Hippiir- 
&ure besass. Ausserdem enthielt der  Harn sehr vie1 Hariisaure und 
Kynurensaure. Nach Eingabe von Acetonitril und Propionitril erithielt 
der Harn schwerlich mehr als die normale Menge an fetten Sauren. 
Sowohl nach Einfiihrung der  aromatischen a19 der fetten Nitrile w a r  
der Harn immer auffallend reich an phosphoranurer Arnmonmagnesia. 

Ueber Mucin, Yetalbumin und Paralbumin von H. A. L a n d -  
w e  h r  (Zeitschr. PhysioE. Chem. VIII, 114- 121). Das Mucin des Spei- 
chels und das der Weinbergschnecke spalten beim Kochen mit ver- 
diinnten Sauren Iiupferoxyd reducirende Kohlehydrate a b  (diese Berichte 
XIV, 2699 und 2843). Das Mucin der Galle spaltet bei dieser Be- 
handlung kein Kohlehydrat ab;  jedoch ist auch es kein chemisches 
Iridividuum, sondern nach der Behauptung des Verfassers ein Gemenge 
von Globulinsubstanz, Gallensauren und Nuclei'n. Nuclei'n ist auch im 
Mucin der Speichels urid der Schnecke enthalten. Dns Paralbumin 
ist von H a m m a r s t e n  (diese Berichte XV, 1'208) als ein Gernenge 
von Serumalbumin oder Serumglobulin und Metalbumin erkannt worden. 
Nach den Erfahrungen des Verfassers ist das Metalhumin auch noch 
ein Gernenge. Der  lnhalt einer grossen Cyste mit carcinomatiis degene- 
rirten Wanden, welcher alle Reactiouen des Jletalbumins zeigte, wurde 
zur Halfte durch nbsoluten, zur Hiilfte durch 80 pCt. Alkohol gefallt. 
Der  diirch absoluten Alkohol gefiillte, gewaschene und bei 1200 ge- 

Sr huttcs. 



trocknete Niederschiag enthielt 10.01 pCt. N, der andere 15.31 pCt. N. 
Verfasser nimmt an, dass dem ersteii das gleicli naher zu besprechende 
thierische Gummi beigemengt war. Schotterr. 

Eh neues Kohlehydrat (thierisches Gummi) im mensch- 
lichen Kiirper  von H. A. L a n d w e h r  (Zeitschr. Physiol. Chem. VIII, 
122- 128). Behufs Darstellung des thierischen Gummis werden 
Speicheldriisen, Schleirngewebe oder Metalbuniinliisung in kleinen Por- 
tionen in siedendes Wasser eingetragen und dasselbe 3 -5 Stunden 
im Papin ' schen  Topf im Sieden erhalten. Nacb dern Erkalten wird 
kolirt , der Riickstand ausgepresst und ausgewaschen und die ver- 
einigten Fliissigkeitsmengen bei Siedehitze mit Essigsaure genau neu- 
tralisirt. Sobald das Eiweiss coagulirt ist , werden einige Tropfen 
Eisenchlorid zugesetzt und das Filtrat vom Eiweiss und basisch essig- 
sauren Eisen rnit dem gleichen Volum 80 pCt. Alkohols versetzt. 1st die 
Flussigkeitsmenge sehr gross, so wird sie zuvor etwas eingedampft. Die 
alkoholische Losung wird dann mit Eisenchloridlosung iind kohlen- 
saurem Kalk geschuttelt. Das thierische Gumnii wird (ebenso wie 
Glycogen und Arabinsaure) an Eisen gebunden vollstilndig geftillt , Dex- 
trin, Milchzucker, Inosit, Traubenzucker und Pepton bleiben in Losung. 
Der  abfiltrirte, braune, flockige Niederschlag wird mit Wasser ausgekocht 
und mit concentirter Salzsaure ubergossen, bis e r  vollstandig in Losung 
gegangen ist. Beim Eingiessen dieser LBsung in das  3-4fache Volum 
Alkohol scheidet sich das thierische Gummi in weissen Flocken aus. 
In Wasser g e h t ,  fallt es meist erst durch Alkohol, wenn deinselben 
einige Tropfen Kochsalzlijsung zugesetzt sind, ebenso wie Glycogen 
uiid Arabinsaure. Im Vacuum uber Schwefelsaure getrocknet, hat es 
die Zusammensetzung C I ~ H ~ ~ O I ~  + 2 H 2 0 ;  bei 1'200 hat es das Wasser 
verloren. Das thierische Gurnmi ist, getrocknet, eine weisse, mehl- 
artige Substanz ohne Geruch und Geschmack, die leicht Wasser an- 
zieht und danu gumrniartig durchsichtig ist. In Wasser quillt es auf 
und lost sich zu einer stark schaumenden Flussigkeit; in Alkohol und 
Aether ist es unl8slich. Die nicht ganz reine Losung farbt Methyl- 
violet roth, die reine nicht; von Jod wird es nicht gefarbt. Die  
Losung dreht das polarisirte Licht nur wenig nach rechts. Eine 
alkalische Losung liist Kupferoxyd mit hellblauer Farbe. Beim Kochen 
scheidet es sich nur a19 basische Kupferverbindung in blaulichweissen 
Flocken aus; Reduktion des Kupfera erfolgt nicht. Mit Alkalien uod 
alkalischen Erden geht es in Alkohol unlijsliche Verbindungen e h .  
Es ist nicht gahrungsfahig; bei der Faulniss entsteht Milchsaure, spater 
Butter- und Essigsaure; durch Speichel, Diastase, Pankrens- und Leber- 
ferment wird es nicht zeraetat. Mit verdiinnten Siiuren gekocht, wird 
das Gummi in einen Kupferoxyd reducirenden Zucker venvandelt. 
Bei der Behandluug mit Salpetersiiure liefert es eiii niclit explosibles 
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Dinitroprodukt. Das Gummi reducirt Silber, zqmal beirn Kochen der 
amnioniakalischeii Liisung. Das  von P o u c h  e t (Compt.  rend. 1883, 1) 
ails phthisischen Lungen dargestellte Kohlehydrat ist offenbar ein Ge- 
menge von thierischem Gummi und AlbuminstoRen und ist iibrigens 
auch aus jeder gesunden Lilnge darzustellen. Schotten. 

Beitrage xur Kenntniss der Urnwandlung von Eiweissstoffen 
durch Pankreasferment von J. G .  0 t t  o (Zeitschr. PhysioZ. Chem. VIII, 
129-148). Blutfibrin wurde mit einern wiissrigen Auszug von Rinds- 
parikreas zu eineni dicken Brei zusamniengeruhrt und unter haufigem 
Umschtitt.eln so lange bei gcwohnlicher Ternperatur stehen gelassen, 
bis d l e s  Fibrin geliist war. Faulniss wurde durch eineii Zusatz von 
Aether verrnieden. Das durch Sattigung rnit Magnesiurnsulfat gefallte 
G l o b u l i n  hatte die Zusaniinensetzung C = 53.17; H = 7.29; 
N = 15.8; S = 1.17. Die specifische Drehung, in 1 0  pCt. Kochsalz- 
liisung gernessen, betrug [(el1, = - 48.107; die Coagulationstemperatur 
FO- 75O. Mithin ist dieses Globulin offenbar ideuisch mit Serum- 
globulin. Aus dem Filtrat vom Globulin wurde durch hineingestellte 
Steiiisulzpriemen erst nach Zusatz von Salzsgure sehr wenig P r  o- 
p e p  t o n  gefallt, welches Ziisarnmensetzung und Eigenschaften des 
Propeptons der Pepsinverdauung besass. Gefunden wurde C = 50.6; 
H = 6.77; N = 16.9. Das P e p t o n  wurde, nachdem die Verdauungs- 
fliissigkeit durch Anshuern rnit Essigsaure und Kochen unter Zusatz 
ron Natriumacetat und Eisenchlorid vollkommen ron Globulin und Pro- 
pepton befreit war, durch concentrirte Schwefelsiiure (l/s Volumen) und 
Phosphorwolfrarnsaure gefillt, der mit 5 procentiger Schwefelsaure am- 
gewaschene Niederschlag durch Aetzbaryt zersetzt, der Ueberschuss 
ron Baryt aus der  Liisung durch Kohlensawe gefallt und zu dern 
Filtrat rom kohlensaureii Baryt eiiie Spur mehr Schwefelsaure gefugt, 
als ziir Zersetzung der Barytverbindung niithig war. Aus dern ein- 
geengten, schwach sauren Filt,rat wurde dus Pepton durch Alkohol 
gefiillt. s o  dargestellt war das Pepton ein zartes, schwach gelbliches 
Pulver, rnit 0.3-0.6 pCt. Aschegehalt, stark elektrischeii Eigcnschaften 
und auch irn Uebrigen dem l'epsinpeptnn darchsus ahnlich. So wird 
es unter denselbcn Hedingungen, wie jenes, in Propepton und Eiweiss 
zuriickverwaiidelt. Die Zusammensetzung war C = 50.00; H = 6.81;  
N = 15.83; S = 1.06. Auch die Chlorcalciumverbindung des Trypsin- 
peptons ist nnch der Analyse des Verfassers identisch mit der von 
K o s s e  1 aiialysirten des Pepsinpeptons (rergl. Zeitschr. pliysio2. ('hem. 111, 
58). Trypsinpeptoii nnd Pepsinpepton halt der Verfasscr mithin fur 
ideiitisch und entstanden durch Hydratation von Eiweiss (vergl. Ii o s s e  1 
loc. cit. und K i i h n e  und C h i t t e n d e n ,  Zeitschr. f. Biologie XIX, 159). 
Aiif die Ucbrreii~stimiiiuii~ des optischen Drc?Iti~~~gsvermiigens legt der 
1-erf'asser keineri hollen Wwth wegen der verschiedcnen rnit der Be- 
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stimmung verkniipften Fehlerquellen. Wird das Pepton noch mehrere 
Tage  der  Trypsinwirkuiig ausgesetzt, so verbleibt uugefahr die Halfte 
desselben als sogenanntes A n  t i  p e p  t o n , wahrend uusserdem Tyrosin 
und Leaciii entstanden sind. Das vom Verfasser dargestellte sogenannte 
Antipeptoil besass Eigenschaften und Zusainineosetzung des Peptoos. 
Der  Verfasser billigt daher nicht die Auffassung von K u h n e ,  dass 
das Pepton ein Gemisch von zwei Korpeni sei. Scliotteii. 

Beitrag zu der Untersuchung der chemischen Bestandtheile 
der Schilddriise des Menschen und des Rindes von N. A. B u b n  o w  
(i%'tschr. Physiol. Chem. VIII, 1-47). Aus Schilddriisen des Menschen 
und des Rindes hat der Verfasser d i e s e l b e n  drei T h y r e o p r o t i n e  
aiif folgende Weise dargestellt. Nach Entfernung von Fe t t ,  Binde- 
gewebe und Gefiissen und 4-6 maliger Extraktion der fein zerhackten 
Driisen rnit Wasser wurde der Ruckstand rnit 10 pCt. Kochsalzliisung 
wiederholt ausgezogen. D e r  aus der verdunnten Kochsalzlosung durch 
Essigsaure gefallte, mit Wasser gewaschene und rnehrere Male mit 
80 pCt. Spiritus bei 60" und mit Aether extrahirte Niederschlag stellte 
das erste Thyreoprotin dar. Der  in Chlornatrium nicht geliiste Riick- 
stand wurde ausgepresst und 24 Stunden rnit 1 pCt. Kalilauge unter 
haufigem Umschutteln bei gewolinlicher Temperatur stehen gelassen. Der 
durch Essigsaure aus der filtrirten Liisung gefallte rnit Alkohol und 
Aether gewaschene Niederschlag bildete das zweite Thyreoprotin. Das 
dritte wurde durch weitere Extraktion drs  Ruckstands rnit 1 p c t .  
Kalilauge erhalten. Die Zusammensetzung der bei 1 'LO" getrockneten 
Thyreoprotine war die folgende: 

I. 11. 111. 
Mensch Rind blensch Rind Mensch Rind 

c 49.53 49.36 50.27 50.20 49.15 49.27 pCt. 
H 6.30 6.45 (i.47 6.34 6.45 6.29 
N 15.90 16.04 15.80 16.10 16.68 16.68 )) 

s 1.38 1.38 1.35 1 34 1.39 1.40 I) 

0 26.89 26.77 26.11 2G.02 26.33 26.36 7) 

Die qualitative Uebereinstimmung der in ihrer Zusammensetzung 
verschiedenen 'rhyreoprotine lasst den Verfasser vermuthen , dass in 
ihnen chemische Verbindungen eines Eiweissstofeea rnit andern orga- 
nischen Verbindungen vorliegen Eine Kupferoxyd reducirmde Sub- 
stanz wird indessen durch Kocheii mit verdunnter Schwefelsaure aus 
ihnen nicht erhalten. - Den mitgetheilten Beobachtungen schickt der  
Verfasser eine ausfuhrliche Zusammenstellung der einschllgigen Lite- 
ratur voraus. hchotteii. 



Analytische Chemie. 
Reinigung des Schwefelwasserstoffgases fiir gerichtlich- 

chemische Untersuchungen von W. L e n  z (Ztschr. anal. Chem. 22, 
393-394). Um das aus Schwefeleisen hergestellte Schwefelwasser- 
stoffgas sicher vnn beigemengtem Arsen zu befreien, leitet. W. L e n z  
dasselbe durch 1 Waschflascheii, welche mit einer Salzsaure von be- 
stinimter StRrke gefiillt und auf ~KL---7On erhitzt werden. Als Pfropfen 
werden nur Korke, keine Gummistopfen verwendet; das System der  
Glasflaschen wird am besten durch Glasrohren ohne Gummiverbin- 
dungen fest hergestellt. Zu Gasleituiigen sollen nur schwarze, iiicht 
vulkanisirte Gumrnischlauche benut.zt werden. I’roskauer. 

Der Arsengehalt des Glases als eine Fehlerquelle bei der 
Nachweieung von Arsen von W. F r e s e n i u s  (Ztschr. anal. Cltem. 22, 
397-404). Da haufig bei der Fabrikation dea Glsses arsenige Saure 
angewandt wird utid die Rohmaterialien nicht frei von Arsen sind, 
so ist auch das Glas oft arsenhaltig. Verfasser fuhrte eine Reibe von 
Versuchen mit bohniischeiii Glase (0.20 pCt. Arsen enthakend) , mit 
thiiringischem Glase (Arsengehalt 0.08 pCt.) und mit, schwer schmelz- 
barem Glase (mit nicht mehr bwtimmbaren ArsenInengen) aus, urn 
den Einfluss zu studiren, aelchen der Arsengehalt bei den verschiedenen 
Methoden der  Arsennachweisung ausubt. Aus den Versuchen geht 
hervnr, dass der Arsengehalt der angewandten Glasapparate bei der 
Priifung auf Arsen jedenfalls beriicksichtigt werden muss. wmn man 
nicht unter Umstanden die allergrossten Irrthumer begeheii will. Das- 
Erhi tzm alkalischer Fliissigkeiten in Glasgefassen ist zu vermeiden, 
d a  dabei die Moglichkeit einer Arsenaufnnhme aus den1 Glase vorliegt; 
die Aufnahme von Arsen aus den1 Glase bei sauren Fliissigkeiten ist 
dagegen wohl kaum ZII  befiirchteii. Bei der schliesslicheii Nachweisung 
des Arsens durch Reduktion kann der Arsengehalt des Glases bei 
dem Verfahren riach M a r s c h  einen wirklichen Irrthum wnhl nicht 
veranlassen. (Die an den erhitzten Stellen entstehende Braunfarbung. 
miichtv Verfasser eher dem Arzrii-, als Bleigehalte zuschreiben.) Am 
meisten Beriicksic.htigung erfordert der Srsengehalt des Glases bei der 
F r e s e n i  us-Babo’schen Reduktionsmethode. Man muss, wenn man, 
wie bis jetzt allgemein iiblich, die Mischung ron Cyankalium und Soda 
direkt auf die Glaswandung legt, immer befirchten, da.ss man, wenn 
kein gaiiz arserifreies Glas vorliegt, sich i r r t ,  und zwar unter Urn-- 
stiinden s e h r  s t a r k .  So laiige man kein arsenfreies Glas hat, muss 
man die Substanz in  eioeni Porcellanschiffchen in ein Rohr aus m o g -  
l i c h s t  a r s e n f r e i e m  Glase ei~ifiihren. Man wird dann, wenn man 
das Schiffchen nicht zu voll macht, vorsichtig austrocknet und nicht 
iiber alles Maass erhitzt, viillig zaverliissige Resultate erhalten. 

Proskauer. 
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Ueber den Einfluss des Siliciums auf die Bestimmung der 
Phosphorsaure durch Molybdansaure von A r m a n d  B e r t r a n d  
(Mon. scient. ( 3 )  X I I I ,  1107). Verfasser zeigt durch eine Reihe rer- 
gleichender Analysen, dass es nicht nothwendig sei, die Kieselsgure 
vor Fallung der Phosphorsaure mit Molybdansaure abzuscheiden , d a  
beim Auflosen des gelben Niederschlages mit Ammoniak die Kiesel- 
saure der immer nur in geringer Menge niedergefallenen Kiesel-Molyb- 
darisaureverbindung ungelijst zuruckbleibe. Srhertel. 

Volumetrische Manganbestimmung von J. B. M a c k  i n t o s h 
(Anteric. Chem. Joum. 6,  290-293). Verfasser zeigt durch Versuche, 
dass der Niederschlag, welcher bei W i 1 l i  a m s volumetrischer Mangan- 
bestimmung durch Behandeln der kochenden salpetersauren Mangan- 
losung rnit chlorsaurem Kali erhalten wird, nus MnOz besteht und 
nicht aus 10MnOa + MnO, wie S t o n e  behauptet. Schertel 

Chemische Untersuchung des Meteorsteins von Alflanello 
von P. M a i s s e n  (Guzz. chim. XIII, 369). Der Stein enthielt vor- 
herrschend ' Kieselsaure, Eisen und Magnesia neben kleinen Mengen 
Nickel, Cobalt? Thonerde, Kalk ,  Mangan , Natron, Kali, Schwefel, 
Phosphor, Chrom. Diibiier. 

Chemisch-mineralogische Studisn uber italienische Wne- 
ralien von A. F u u a r o  und L. B u s a t t i  (Gazz. chim. XIII, 433). 
Die Resultate der Analysen eines Wollastonits aus Ssrdinien und eines 
Chlorits von Bottino bei Serravezza werden mitgetheilt. DBbner. 

Die Indication der Alkalinittit bei Bestimmung der Blau- 
affure von P e t e r  M a c e w a n  (Pharm. Journ. u. Trans. 1883, 341). 
Um sich bei der Blausaurebestimmung nach L i e  b i g  zu versichern, 
dass man die Blausaure mit Soda vollig abgesattigt hat ,  kann man 
nicht Lakmus als Indicator benutzen, weil Kaliumcyanid alkalisch rea- 
girt: Verfasser empfiehlt (bei Abwesenheit von Ammoniak) statt Lak- 
mus Phenolphtalein, welches durch schwache Carmoisinfarbung die 
beginnende Uebersattigung anzeigt. Gabriel. 

Volumetrische Methode eur Bestimmung des Fettgehaltee 
der Milch von Leo L i e b e r m a n n  (Ztschr. anal. Chem. 22,  383-390). 
50 ccm der  gut durchgeschiittelten Milch werden in einem 26 cm hohen 
gut  verschliessbaren Cylinder mit 5 ccm Kalilauge von 1.2 specihchem 
Gewicht und 50 ccm waaserhaltigen Aether 1-2 Minuten lang tuchtig 
geschuttelt, bis die Milch eine gelbliche, homogene Fliissigkeit geworden 
und die weissen Krtimel verschwunden sind. Nach 10-15 Minuten 
langem Verharren des Cylinders in etwas schiefer Lage scheidet sich 
die Aetherfettlosung von der entfetteten Milch ab. 20 ccm der athe- 



rischen Lijsung werden darauf in ein 50 ccrn fassendes GlaskRlbchen 
gebracht, dessen Raumirihalt rnittelst Wasser nach einer vorn Verfasser 
angegebenen Methode genau bestimmt worden ist. Man lasst den 
Aether verdonsten (bei 40-50° C.), trocknet 15 Minuten lang bei 
100--105° C .  und senkt dann das Kijlbchen in Wasser von Zimrner- 
ternperator, wo das zuruckgebliebene Fet t  erstarrt und eine fest am 
Roden des Kiilbchens haftende Schicht bildet. In das das erstarrte 
Fet t  enthaltende Kiilbcheii lasst mail wieder auf dieselbe Weise u n d  
unter den namlichen Cautelen, wie dieselben bei der Bestimrnung des 
Rauminhalts des K6lhchens angegeben worden waren, gernessene Mengen 
Wasser von Zirnrnertemperatur fliessen. Die Anzahl der gauzen, 
zehntel und hundertstel Cubikcentirneter Wasser, welche man zur Au- 
fiillung des die erstarrte Butter enthaltenden Kolbchens verbraucht hat, 
wird von der friiher erhaltenen, den Rauminhalt des Kijlbchens an- 
gebenden, abgezogen. Die Differenz driickt die Menge des Fettes in  
Cubikcentimeter ails, welche in 20 ccrn Aether bezw. Milch enthalten 
war. Diese Zahl mit 5 rnaltiplicirt giebt die Volumprocente Fet t  bei 
der Temperatur des zurn Versuche verwendeten Wassers an. Zur 
Umrechnung der Volumprocente in Gewichtsprocente dient eine von 
L i e b e r m a n n  rnitgetheilte Tabelle. 

Die theoretischen Grundlagen vorstehender Methode sind 1) die 
specifischen Gewichte verschiedener Buttersorten als constant oder 
innerhalb enger Grenzen schwankend angenommen, ist es klar, dass 
man aus einem bestirnmten Buttervolurn das Gewicht berechnen kann, 
wenn man a)  das specifische Gewicht der Butter bei verschiedenen 
Ternperaturen ermittelt hat: b) die Temperatur kennt, bei der das 
Volum der Butter bestimmt wurde. Zu letzterem Zwecke sind von 
A1 e x  a n d  e r A s b o t h die specifischeu Gewichte einer selbst darge- 
stellten Butter bei 15-30° errnittelt und rnitgetheilt worden. 2) Die 
specifischen Gewichte des Butterfettes sind, wie die Untersuchung von 
B e l l  11. A. erweisen, keinen grossen Schwankungen unterworfen, so 
dass dadurch die volumetrische Fettbestimmungsmethode erheblich 
beeinflusst wiirde. 3) 1st die bei der beschriebenen Methode in An- 
wendung gebrachte A r t  dieselbe, welche von H o p p e - S e y l e r  und 
S o x h l e t  verwaudt worden ist. (Vergl. hierzu C. H. W o l f f ,  diese 
Bevichte XVI, 2694.) Pronkauer. 




