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beneoyl geschiittelt , so erhiilt man einen flockigen Niederschlag von 
der Zusammensetzung eines Dibeneoates C ~ H B O ~ ( G  Hs O&. Dasselbe 
ist lijslich in Essigsaureanhydrid. Wird diese Lijsung unter Zusatz 
von geschrnolzenem Natriumacetat gekocht, so erhiilt man eine Ver- 
bindung, in welcher die Verfasser ein Triacetylmonobenzoat ver- 
muthen. Wird Cellulose mit einer 15 procent. Natronlauge behandelt, 
und die Mischung mit Chlorbenzoyl geschfittelt, so erscheint das ge- 
reinigte Reactionsproduct mit der Formel eines Monobenzoates. Die 
Verfasser glauben, dass das Molekiil der Baumwollcellulose 12 Atome 
Kohlenstoff enthalte und dass von den zehn Sauerstoffatornen acht ale 
Hydroxyle vorhanden sind. In der Lignocellulose (Jutefaser) unter- 
scheiden sie drei Bestandtheile, deren Anhydroaggregat die Faser bildet : 
eine der Baumwollencellulose nahe verwandte Verbindung, eine Penta- 
cellulose, welche bei der Hydrolyse Furfurol und Essigsaure liefert 
und den Chinon liefernden Bestandtheil. Scbertel. 

Zur Featmaohung und Verseifung des Erdols, von Ed. 
Zusammenstellung und D o n a t h  (Chem. Ztg., 1893, No. 35, S. 590). 

Kritik der zu vorgenanntem Zweck gemrchten Borschlage. 
Will. 

Physiologische Chemie. 

Zur Kenntniss dea Verhaltens der Gallus- und Gerbsaure 
i m  Organismus, von C a r l  Th.  MGrner (Zeiuchr. f. physiol. Chem. 
16, 255-267). Die vom Verfasser an Menschen und Hunden ausge- 
fiihrten Versuche fuhrten zu folgenden Resultaten : Nach Eingabe von 
Gallussaure erscheint im Harn ein Theil der Saure unverandert wie- 
der (iibereinstimrnend mit friiheren Befunden). Die Menge der ausge- 
schiedenen Saure betriigt Liei Gaben von 2 g 20 pCt. der eingegebenen 
Menge, bei Gaben von 4 g 30 pCt.; rnit steigenden Gaben nimmt die 
Menge der ausgeschiedenen Gallussaure ab, so dam nach Einfiihrung 
von 1 2 g  keine Siiure mehr im Harn nachgewiesen werden kann. 
Gerbsliure, per 0s gegeben, erscheint nur zum geringen Theil, im 
Maximum zu 1 pCt. der verabrfichten Menge bei Gaben von 6-8 g, 
als Qallussiinre im Harne wieder. Da die Faeces niemals weder 
Gallussliure noch Gerbsiiure enthielten, so miissen die verschwundenen 
Mengen der Siiuren der Verbrennung im Organismus anheimgefallen 
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sein. Die Gallusaaure wurde im Harn nach der vom Verfasser etwas 
modificirten B a u m an n-  Wo l k o  w’scben Methode (dime B d c h t e  n v ,  
Ref. 169) ziir Bestimmung der Hornogentisinsaure bestimmt;. 

KrBger. 

Ueber die Beetimmung der HomogentieinsElure im Alkapton- 
ham, von E. Baumann  (Zeitschr. f. physiol. Chem. 16, 268-270). 
Nach den von Miirner (siehe vor. Ref.) bei Galluesaure gemachten Er- 
fahrungenist die friiher von B a II man n und W o 1 k o w angegebeneMethode 
zur Bestimmung der Hornogentisinsaure im Alkaptonharn in folgender 
Weise zu modificiren: 10 ccrn Alkaptonharn werden mit 10 ccm Am- 
moniak von 3 pCt. und wenigen ccm N.-Silberliisung versetzt; 
alsdann 5 Minuten stehen gelassen. Urn das fein vertheilte rnetal- 
lische Silber filtriren zu kiinnen, erzeugt man in der Fliissigkeit durch eine 
Mischung von 5 Tropfen Calciumchloridliisung ( 1  : 10) und lOTropfen Am- 
moncarbonat einen Niederschlag von Caleiumcarbonat. Wirkt das Filtrat 
nocb reducirend auf Silberliisung, so setzt man zu neuen Proben dee 
Alkaptonharns von vornherein griissere Mengen derselben. Die End- 
reaction ist erreicht, sobald ein Theil des Filtrates beim Ansiiuern 
mit Salzsiiure eine eben nocb aichtbare Triibung von Chlorsilber 
giebt. Sind mehr als 8 ccm 1/10 N.-Silberlosung fiir 10 ccrn Harn 
erforderlich, so hat man bei Wiederholung des Versuches statt 10 ccm 
Ammoniak deren 21) anzuwenden. 1 ccm der SilberlBsung entspricht 
0.0041 34 g Hornogentisinsaure. Kriiger. 

Zur Kenntniss des Adenine [II. Mit the i lung] ,  von M. 
Kriiger  (2eitschr. f. phyeiol. Chem. 16, 329-339). Bromadenin wird 
durch Salzsaure und chlorsaures Kali bei 50-60° in Alloxan und 
Harnstoff gespalten; aiisserdem fanden sich unter den Spaltungspro- 
ducten Oxalsaure und ein fleischfarbener Korper von saureartigem 
Cbarakter, der sich in Alkalien mit purpurrother Farbe liist. 

Kriiger. 

Zur Chemie der pflmslichen Z;eUmembranen, von E. S c h u 1 z e 
(Zeitschr. f. physiol. Chem. 16, 387-438). Die wesentlichsten Resul- 
tate der vorliegenden Abhandluug sind in diesen Berichten XXIV, 
2277-2287 achon mitgetheilt. Kriiper. 

Ueber die Verwendbarkeit von Farbenreactionen Bur Prii- 
fung von Ferrooyankalium-Eiweismiederechlagen, von H. W i n t er-  
n i t z  (Zeitschr. f. phpi02. Chem. 16, 439-444). Zur Priifung geringer 
Ferrocyankalium-NiederschLiige (siebe diese Berichte XXV, Ref. 168) 
auf Eiweiss eignet sich am besten die Millon’scbe Reaction; in Be- 
tracht kommen ferner noch die Biuretreahon, die L i e  be rman  n’sche 
und die Adam k i e w i  cz’sche Reaction. Die Xanthoprotei‘nreaction und 
die Reaction mit conc. Schwefelsiiure und Rohrzucker werden zwar 
durch die Anwesenheit des Ferrocyankaliums nicht gehindert, sind 



435 

jedoch in diesem Falle nicht charakteristisch. Die Einwirkung von 
F r b  hde’e Reagens auf Eiweiss wird durch Ferrocyankalium ver- 

Ueber die quantitative Bestimmung geringer Mengen Yon 
Kalk, von M. Kriiger  (Zei’tschr. f. physiolog. Chem. 16, 445-452). 
Die vom Verfasser mitgetheilten Versuche sollen eeigen, dass die 
bekannte Hempel’sche Methode, den Kalk durch Titration der an 
ibn gebundenen Oxalsaure titrimetcisch mit Permanganat eu beatimmen, 
auch bei sehr kleinen Mengen von Kalk (entsprechend 1-3 mg Cd- 
ciumcarbonat) gute Resultate liefert. Die Controllanalyaen ergsben 
i m  Mittel einen Verlust von 8,34 pCt. Ueber die Ausfiibruog der 

Ueber die Bildung des Oxyhboglobine aus Hbat in  und 
einem Eiweisekorper, von H. B e r t i o - S a n s  und J. Moiteesier  
(Compt. rend. 114, 923-926). Verfasser glauben aus ihren Ver- 
suchen schliessen zu diirfen, dass unter den von ihnen innegebaltenen 
Bedingungen Hamatin sich mit der Eiweisssubstaoz des Oxyhamo- 
globins verbindet, indem zuniichst Methamoglobin , danb Oxyhiimo- 
-globin entsteht: es miisste dann, - was hiichst unwahrscheinlich - 
ein Gemisch von Hiirnatin und Eiweisssubstanz das Aussehen und 
siimmtliche Spectralreactionen des Htimoglobins und seiner nbhsten 

Kohlenaaiure im Harn, von T. C. V a n  Niiys und R. E. 
L y o n s  (Americ. Chem. J. 14, 14-19). Zur Erforschung der Ur- 
sachen der Alkalinitiit des Harnes wurden Versiiche angestellt. Die 
Lbsurigen normaler Kalium- oder Natriurnurate reagiren stark alkalisch. 
Aus der conceotrirten Losung schlagt Kohlensaure oder saures Cal- 
ciurnphosphat saure Urate nieder. Aus der wiissrigen Liisung der 
sauren Urate scheidet Kohlenslure und die alkalischen Bicarbonate 
Harnsaure Bus, gleiches geschieht durch das saure Calciumphosphat. 
Enthlilt aber die Liisung des harasauren Sakes auch Hamstaff, BO 

erfolgt die Ausscheidung durch das saure Calciumphosphat sehr lang- 
Sam. Weil aus einfacb und doppelt kohlensauren Alkalien durch saure 
Phosphate Kohlensiiure frei gemacht wird, 80 kann im sauren Harne 
gebundene Kohlensiiure nicht bestehen und besteht vermuthlioh auch nicht 
im schwach alkalischen Harne, weil die normalen barnsamen Salze 
sowie basische Phosphate und Dinatriumphosphat stark alkalisch rea- 
giren. Dafiir zeugen auch folgende an einem Erwnchsenen ange- 
stellten Versuche. Bei sechstagiger gemischter Nahrung wurden im 
muer reagirenden Harne in je 24 Stunden durchschnittlich 0.588 g 
Kohlensiiure ausgeschieden. Bei vegetabilischer Kost war der Harn 
stark alkalbch und entwickelte auf S’iiurezusatz keine Kohlensaure. 
In dem Harne van je 24 Stunden fanden sich durchschnittlich 1.09 g 
Kohlensiiure. Ale aber tiiglich 10- 15 g Natriumtartrat genossen 

hiodert. Kriiger. 

Analysen siehe das Original. Kriiger. 

Abkommlinge zeigen. Gabrial. 
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wurden, zeigte der stark alkalische Ham nach dem Ansluern eine 
schwacheKohlenssureentwicklung undin 24 Stundengingen aus dem Harn 
1.30-2.67 g Kohlensaure fort. In diesem Falle enthielt der Harn al- 
kalische Carbonate. 1st der Ham alkalisch durch normale Urate oder 
basische und neutrale Alkaliphosphate, so wird nur dann feet gebundene 
Kohlensiiure vorhanden sein, wenn mehr Alkali vorhanden ist, ale 
zur Sattigung der Harnsaure und l'hosphorsaure erforderlich ist, 
sonst wiirden Harnsaure oder basische Urate mit den basischen Phos- 
phaten von C,alcium und Magnesium sich absetzen. Sedimente von 
Harnsaure und saureu Uraten bilden sich aber nie im alkalischen 
Harne. Doch mag man die Kohlenssure als schwach gebunden an- 
nehmen. Sohertel. 

Untereuohung der  Prote%lstoffe der Maiektirner, von R. H. 
Chi t tenden  und T h o m a s  B. Osborne  (Amen'c. Chem. J.  18, 
453-468, 529-553; 14, 20-45). Die Ergebnisse der umfangreichen 
Arbeit werden von den Verfassern in folgende Satze zusammenge- 
fasst. Die Maiskorner enthalten mehrere Protei'de, welche durch 
Reactionen und durch die Zusammensetzung sich unterscheiden. Drei 
davon sind Globuline, eines oder mehrere Albumine und eines ein in 
Alkohol loaliches Protei'd. Das aus den Maiskornern mit 10 procent. 
Kochsalzlosung ausgezogene und nach iiblichen Methoden abgeschiedene 
Globulin ist ein Gemenge zweier verschiedener Globuline, welche in 
der elementaren Zusammensetzung und in der Gerinnungstemperatur 
von einander abweichen. Das gemischte Globulin kann in seine 
beiden Gemengtheile geschieden werden durch fractionirte Gerinnung 
in der Wlrme oder durch Fallung in Folge von Verdiinnung der 
Salzliisung mit Waaser. Von den beiden Globulinen, welche das Ge- 
menge bilden, ist das eine dem Myosin, das andere dem Vitellin 
ahnlich. Das erstere enthslt 52.72 pCt. Kohlenstoff, 7.05 pCt. Wasser- 
stoff, 16.82 pCt. Stickstoff, 1.32 pCt. Schwefel, 22.05 pCt. Sauerstoff 
und achliesst sich also eng an das thierische Myosin an. Doch ge- 
rinnt es in Salzliisung bei 70OC. Das dem Vitellin entsprechende 
Globulin besteht aus 51.43 pCt. Kohlenstoff, 6.86 pCt. Wasserstoff, 
18.1 pCt. Stickstoff, 0.85 pCt. Schwefel, 22.76 pCt. Sauerstoff (Mittel 
&us 3 Analysen) und hat sonach eine mit der des Phytovitellin fiber- 
einstimmende Zusammensetzung. Doch kann es in verdiinnter Salz- 
ltisung nur sehr schwer durch Hitze zum Gerinnen gebracht werden, 
wenn nicht Essigsiiure zugesetzt wird. Ea ist in warmem Salzwasser 
liislicher ale in kaltem und wird durch Abkiihlung oder durch Dia- 
lyse stets in Gestalt kleiner Spharoi'de erhalten. Diese beiden Glo- 
buline sind nicht etwa Spaltungsproducte des sogenannten gemischten 
Globulins, sondern sie sind als selbstiindige Verbindungen bereits in 
der Maisfiucht enthalten. Dieses ist zu schliessen aus den Gerinnungs- 
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temperaturen der LSsung des gemischten Globulins in Salzliisung, 
ferner aus der Thatsache, dass die Scheidung der beiden ohne Hiilfe 
von Wiirme bewirkt werden kann, und zuletzt daraus, dass geeignete 
Liisungsmittel die Globuline einzeln aus der Maisfrucht ausziehen. 
Behandelt man Maismehl mit Wasser, so gewinnt man eine verdennte 
Salzlosung , welche das dem Myosin entsprechende Globulin enthat 
und die dem Vitellin ahnliche Verbindung ungeliist liisst. Bei dieser 
Scheidung Rcheinen die dem Mais eigenthiimlichen Salze eine tbatige 
Rolle zu spielen. Aus dieser L6sung kann das Myosin nach den ge- 
brauchlichen Verfahreu in eiuem Zustande grosser Reinheit dargestellt 
werden. Nach vorausgegangener Extraction des Mehles mit Wasser 
wird das dem Vitellin entsprechende Globulin durch zehnprocentige 
Kochsalzliisung ausgezogen und nach den gewbhnlichen Methoden 
aus der Losung abgeschieden. So dargestellt ist es identisch mit dem 
durch Gerinnung aus dem gemischten Globulin gewonnenen Vitellin. 
Das dritte Globulin, welches in der Maisfrucht enthalten ist, zeichnet 
sich aus durch ausserordentliche LBslichkeit in sehr verdiinnten Salz- 
liisungen, besonders in Phosphaten und Sulfaten. Aus diesen Liisungen 
kann es n u r  durch lange fortgesetzte Dialyse, durch welche fast jede 
Spur jener Salze entfernt wurde, erhalten werden. In zehnprocentiger 
Salzliisung gerinnt es bei 620 C.; es enthiilt 15.2 pCt. Stickstoff und 
1.26 pCt. Schwefel. Durch lang fortgesetzte Einwirkung von Wasaer 
oder von concentrirten Salzliisungen, wie Ammoniumsulfat , werden 
das dem Myosin entsprechende Globulin und dasjenige mit dem 
niedrigeren Stickstoffgehalte in  unliisliche Modificationen iibergefiihrt. 
Diese werden aber durch eine halbprocentige L6sung von Natrium- 
carbonat gelbst und durch Neutralisation wieder gefallt, augenschein- 
lich als Albuminate. Die so dargestellten Modificationen sind durch 
einen verhaltnissmiissig hohen Kohlenstoffgehalt (53 pCt. und dariiher) 
ausgezeichnet. - Der wasserige Auszug des Maismehles, wie auch 
der mit Salzlijsung bereitete, enthalt ausser den Globulinen noch zwei 
dem Eiweiss ahnliche Verbindungen, welche i n  der W h m e  mehr oder 
weniger leicht coaguliren und von ungleicher chemischer Zasammen- 
seteung erhalten werden. In den Ausziigen kann, nachdem die Glo- 
buline und Eiweieskiirper vollstiindig abgeschieden sind, auch noch 
ein gewisser Gehalt an Proteose nachgewieseu werden, doch hat man 
es wohl hauptsachlich mit einem durch Hydrolyse aus den genannten 
Substanzen hervorgegangenen Producte zu thun. Dem Maiskorn 
eigenthiimlich ist ein in warmem verdiinnten Alkohol liialiches, in 
Wasser unliieliches Protei'd , das Z e i'n ( siehe G o r  h a m , Berzelius 
Juhresber. 2, [1822] S. 124), Ri t thausen ' s  Maisfibrin.  Es 
ist ausgezeichnet durch hohen Kohlenstoffgehalt (Kohlenstoff 55.23 pet., 
Wasserstoff: 7.26 pCt., Stickstoff: 16.13 pCt., Schwefel: 0.60 pct., 
Sauerstoff: 20.78 pCt; im Durchschnitte von neun Analysen der 16s- 
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lichen und unlijslichen Modification) , durch grosse Widerstandsfiihigkeit 
gegen die Einwirkung von verdiinnten Alkalien, durch welche es nicht 
in Alkalialbuminate iibergefiihrt wird, und durch  die Leichtigkeit, rnit 
welcher es beim Erwarmen snit Wltsser oder rnit sehr verdiinntem 
Alkohol in die unliisliche Modification iibergeht. Losliches und un- 
losliches Zei'n haben die gleiche chemische Zusammeneetzung und geben 
die gewiihnlichen Reactionen der Proteide. 

Vergleichende Versuche iiber den Einfluss der Sulfate von 
Eieen und Xalk auf die Erhaltung des Stioketoffs ~ L U  Boden 
und suf die Solpeterbildung, von P. P i c h a r d  (Ann. China. Phy8. 
[6] 26, 27 1-256). Sand und feingeriebener Thon, sowie Mischungen 
beider wurden rnit Baumwollsamenkuchen gemengt und mit gewogenen 
Mengen gefalltem Calciumcarbonat, Calciumsulfat, Ferrosulfat oder 
Verrolactat versetzt. Die Gefasse wurden von unten befeuchtet und 
erhielten gleiche Mengen eines Auszuges von Salpetererde. Nach 
sieben Monaten wurde in den Erden der Nitratstickstoff, der Ammo- 
niakstickstoff und der Gesammtstickstoff bcstimmt. Die Ergebnisse 
lassen sich nicht im Auszuge vortragen. 

Schertel. 

Sohertel. 

Beitrage zur Chemie des Chlorophyll8 [IV], von E d -  
w a r d  Schunk (Proceed. Boy. SOC. 60,  302-3163 vergl. diese Be- 
rich& XVIII, Ref. 567, XX, Ref. 724 und XXII, Ref. 265). E i n -  
w i r k u n g  d e r  Alkal ien a u f  Phy l locyan in  (For t se t zung) .  
Wird eine Phyllocyanin enthaltende Kalilosung fast zur Trockne ein- 
gekocht und die griine Masse bis nahe zum Schmelzen erhitzt, SO 

wird die Farbe plotzlich braun und das Phyllocyanin iat nuu  voll- 
standig versndert. Die mit Essigsaure angesauerte Liisung giebt an 
Aether eine Verbindung ab, welche nach einer langen Reihe reini- 
gender Operationen in gliinzenden feinen Krystallnadeln erhalten wird. 
Dieselben zeigen in Masse die Farbe der Pflaumen, unter dem Mi- 
kroskope erscheinen sie in prismatischen Formen and eind im durch- 
fallenden Lichte braunroth. Sie sublimiren nicht, sondern schmelzen 
auf  dern Platinbleche zu einer brsunen Masse, welche rnit Hinter- 
lassung von vie1 Kohle brennt. In kochendem Alkohol und Aether 
losen sie sich rnit rother Farbe; die Losungen in Eisessig und con- 
centrirter Essigsliure sind s c h h  carmoisinroth. Alle Liisungen zeigen 
verschiedene Absorptionsspectren, welche sammtlich frei von Blindern 
i m  Roth sind. Es ist moglich, dass die beschriebene Verbindung rnit 
einer der von H o p p e - S e y l e r  dargestellten Verbindungen, der di- 
chromatischen Siiure oder dem Phylloporphyrin identiech sei. - Ver- 
fasser erlautert d a m ,  in welchem Sinne er fiir die von ihm darge- 
stellten Verbindungen die Namen Phyllocyanin nnd Phyllaxanthin ge- 
wahlt habe, welche F r e m y  den Substanzen beigelegt hat, welche er 
als constituirende Bestandtheile des Chlorophylls betrachtete, die je- 
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doch Zersetzungsproducte eind. F r e  my ’s Phyllocyanin (Compt. rend. 
50, 405) ist ebenso wie das des Verfassers durch Einwirkung von 
Salzsiiure auf Chlorophyll gewonnen, beide sind schwache Basen, die 
mit SBuren unbesandige Verbindungen eingehen. F r e my’s Phyllo- 
lranthin enthielt zum Theil den gelben Farbstoff, welcher ein steter 
Begleiter des Chlorophylls ist und gewchnlich Xantophyll genannt 
wird, ferner Har t sen ’ s  Cbrysophyll und Bougarel’s  Erythrophyll 
and ausser diesen noch einen dritten von ihm nicht beachteten Korper, 
welchen Verfasser nun als P h y l l o x a n t h i n  in engerem Sinne be- 
zeichnen will. Es entsteht gleichzeitig mit Phyllocyanin durch Ein- 
wirkung starker Siinren auf Chlorophyll (diese Berichte XVIII, Ref. 
567) .  Wird zu der atherischen Lijsung der beiden concentrirte Salz- 
sBure gegeben, so bleibt das Phylloxanthin in  der atherischen 
Schicht, wahrend das Phyllooyanin zur Salzsaure geht. Die olivengriine 
iitherische Liisung wird in flachen Schalen verdunsten gelassen, 
es hinterbleiben dunkelbraune, in einer sauren Fliissigkeit schwim- 
mende Kuchen, welche noch vie1 Fett enthalten. Weil sowohl Al- 
kalien, als auch SBuren den Farbstoff veriindern, so lost man die 
Masse in  wenig Chloroform, mischt die LBsunq rnit dem mehrfachen 
Gewichte Alkohol und liisst stehen, wobei sich ein grosser Theil des 
Phylloxanthins absetzt. Der Absate wird dann filtrirt, rnit Alkohol 
gewaschen, getrocknet und in kochendem Eisessig geliist. Beim Ab- 
kiihlen erhalt man einen reichlichen Niederschlag von Phylloxanthin, 
welchen man nochmals in heissem Eisessig lost. Dex zweite Niederschlag 
wird rnit Alkohol gewaschen, in warmem Aether gelost und die Lijsung 
i n  Becherglaaern langsam auf ein Viertel des Volumens abgedampft. 
Wahrend des Abdampfens scheidet eine dunkle Masse sich aus, welche 
man filtrirt noch mehrmals in Aether lost und durch theilweise Ver- 
dampfung desselbeu wieder gewinnt, Dennoch gelingt es nie, ein 
vollig fettfreies Praparat zu erbalten. Das trockene Phylloxanthin ist 
dunkelgriio, fast schwarz, amorph. Es wird von kochendem, absolutem 
Alkohol gelost und scheidet sich daraus beim Abkiiblen als kiirnige 
amorphe Masse aus. Es liist sich leicht in Aether, Schwefelkohlen- 
atoff, Renzol, am leichtesten in Chloroform. Die Lijsungen sind nicht 
so entschieden griin, wie diejenigen des Phyllocyanins, sondern mehr 
.braun. Das Absorptionsspectrum der Aetherlosung ist dem des 
Phyllocyanins sehr ahnlich. Lasst man die iitherische Losung Ungere 
Zeit in Beriihsung rnit Salzsaure, so erscheint an der Beriihrungsstelle 
eine blaue Farbung, welche sich nach unten ausbreitet. Phylloxanthin 
beginnt bei 160° sich zu zersetzen und verwandelt eich bei 1800 in 
eine vedcohlte Masse. Es verbrennt schwer und hinterliisst stets einen 
Riickstand von Eisenoxyd , welches kein eufiilliger Beetandtheil sein 
kann. Wsird der Losung des Phylloxanthin in Eisessig etwas Salpeter- 

Berichte d. D. ohem. GesePscbaR. Jahrg. XXV. c311 
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siiure oder Chromsiiure zugesetzt, so entstehen gelbe Producte; Ueber- 
schuss der Oxydationsmittel bewirkt Zerstiirung. Die Liisung des 
Phylloxanthin in Chloroform, in einer lose verstopften Flasche dem 
Sonnenlichte ausgesetzt, bleicht allmiihlich vollkommen. Wird Phyllo- 
xanthin rnit concentrirter Salzsaure behandelt, so veriindert es sich 
in der Kiilte anfiinglich nicht; nach einiger Zeit aber lost sich ein 
grosser Theil zu einer dunkel blau-griinen Liisung, wiihrend eine 
g r h e  fettige Masse zuriickbleibt. Die Lasung zeigt fast dasselbe . 
Spectrum als Phyllocyanin. A n  Aether giebt sie beim Schiitteln 
Nichts ab; wird aber das Reactionsproduct durch Wasser aus der 
sauren LBsung gefallt, so lbst es sich in Aether mit der Farbe und 
dem Absorptionsspectrum des Phylloxanthins. Wird eine kochende 
Lasung von Phylloxanthin in Eisessig mit Kupferacetat versetzt, so 
farbt sie sich griin und bei der Abkuhlung scheiden sich kleine 
Schuppen aus, welche im durchfallenden Lichte blassgrun, im reflec- 
tirten rothglanzend erscheinen. Die Verbindung gleicht der ent- 
sprechenden des Phyllocyanins auch im Absorptionsspectrum. Da- 
gegen vereinigt sich Phylloxanthin nicht rnit Zinkacetat und unter- 
scheidet sich dadurch vom Phyllocyanin. Zinn und Salzsiiure ver- 
ursachen je  nach der Dauer der Einwirkung auf Phylloxanthin eine 
Reihe von Veriinderungen, iihnlich den bei Phyllocyanin beobachteten. 
- Phylloxanthin last sich schwer in wassrigem Kali, leicht in alko- 
holischem. Es bildet damit eine rothe Liisung, welche durch langeres 
Rochen griin wird und dann beim Stehen eine dunkle Substanz ab- 
setzt. Dieselbe wird, in Wasser geliist, aus der Liisung durch Saure 
gefallt und wieder in wenig kochendem Eisessig geliist. Aus dieser 
Liisung scheidet sich wahrend mehrtagigem Stehen eine dem Phyllotaonin 
entsprechende Verbindung aus. Dieselbe erscheint getrocknet schwarr 
urid amorph, unter dem Mikroskope werden aber prismatische Kry- 
stalle beobachtet. Alle Versuche, Phylloxanthin in Phyllocyanin umzu- 
waudeln oder umgekehrt, scheiterten. Es scheint jedoch, dass beide Sub- 
stanzen nicht gleichzeitig gebildet werden, wenn nicht starke Sauren in 
Wirkung treten. Wird z. B. eine iitherische Chlorophyllliisung mit Essig- 
siiure versetzt, so bemerkt man safortige Farbenveriinderung und 
Bildung von Phylloxantbin; erst nsch langerer Zeit wird im 
Spektroskope das Auftreten von Phyllocyanin bemerkbar. Nach einer 
Mittheilung von G. S t o c k e s  sol1 blaues Chlorophyll mit Sauren 
Phyllocyanin , gelbes Phylloxanthin liefern. P r i n g s h e i m 's H y p o - 
c h lo  r in  erschien dem Verfasser bei vergleiehenden Versuchen 
identisch mit Phylloxanthin. 

E i n w i r k u n g  von A l k a l i e n  a u f  Ch lo rophy l l .  Liist man 
Chlorophyll, welches sich aus dem heissen alkoholischen Auszuge von 
frischem Grase bei langerem Stehen ausgeschieden hat, mit einer sie- 
denden Liisung von Natron in starkem Alkohol, so erhalt man eine 
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dunkelgriine LBsung, aus welcher durch Einleiten von Kohlensaure 
neben Natriumbicarbonat die Natriumverbindung des Reactionspro- 
ductes von Alkali und Chlorophyll gefillt wird.. Die durch mehr- 
fache Operationen mijglichst rein erhalltene Natriumverbindung wird 
beim Verdunsten der rein dunkelgriioen Losung in absolutem Alkohol 
ale amorpher harzartiger Riickstand gewonnen, welcher im auffallenden 
Lichte purpurroth und gliinzend, im durchfallenden Lichte schon griin 
erscheint und ein dankelgriines Pulver liefert. Die Substanz iet 16s- 
lich in Wasser. Durch behutsamen Zusatz von Essigsaure wird der 
mit Natrium vereinigte Kiirper gefallt in Gestalt griiner Flocken, 
welche in Aetber mit dunkelgriiner Farbe aich losen. Der nach frei- 
williger Verdunstung des Aethers bleibende Riickstand zeigt durchaus 
das Ansehen der Natriumverbindung. Die Substanz unterscheidet 
sich aber leicht vom Chlorophyll. Sie ist ohne jedes Merkmal von 
Krystallisation , wird von kochendem Wasser und von Petroliither 
nicht, von Alkohol, Aether, Chloroform und Schwefelkohlenstoff leicht 
gelost. Die Losungen zeigen ein brillantes Griin mit deutlichem 
Stich ins Rlaue (Unterschied von Chlorophyll) und deutlich rother 
Fluorescenz. Das Spectrum der iitherischen Losung weist sechs Ab- 
sorptionsbiinder auf. Verfasser nennt die Verbindung A l k a c h l o r  0 -  

p hy11. Dieselbe widersteht der rereinigten Einwirkung von Licht 
und Luft weit liioger ala Chlorophyll. Wird die alkoholische Losung 
mit Essigsaure versetzt und erwarmt, so verandert sich die grune 
Farbe in schmutziges Purpur; unter den Zersetzungsproducten findet 
sich kein Phyllocyanin, das Hauptproduct ist hochstwahrschcinlich 
Phyllotaonin. Bcherlel. 

Analytische Chemie. 

Trennung dee Platins vom Iridium, ron U. Antony (Atti d. 
R. ACC. d. Lincsi. Rndct. 1892, I. Sem., 121-122, Gazz. chim. XXII, 
I ,  275-576). Verfasser hat vergeblich versucht, reines Iridium dar- 
zustellen. Er hat dann auf das von ihm gereinigte Metal1 nach dem 
Vorschlage von Mylius und F o e r s t e r  (dime Berichte XXIV, 2424) 
Chlor und Kohlenoxyd bei 2500 einwirken lassen und dabei ein 
Sublimat der Platinkohlenoxydverbindung erhalten; dasselbe bildete 
sich aber bald nicht mehr, auch nicht, als er die Temperatur bis eum 
Schmelzpunkte des Zinks steigerte. Hieraus schliesst Verfasser, dass 
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