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Mlev dieses erklart sich ohne Weiteres, wetin man fiir Pinen die 
zweite der oben gegebenen, theoretisch moglichen Camphenformeln 
mnirnmt. 

Der  Uebergang des Finens zum Terpin wiirde dann durch Auf- 
nahme von zwei Molekiilen Wasser unter Aufrichtung der Isopropyl- 
gruppe erfolgen, wie diirch nachstehendes Schema veranschaulicht wird : 

(CH3h C H  
CH2 C=--CH CH2 -- C(0H)-  ---CH2 

1 CH3.Ci .CH3 ~ + 2 H 2 0  = 1 I 
CH2-- -C- CH2 CHa -C(OH)-CHa 

cf-r, CH3 
Pinen Terpin 

Es ist dies die Formel des Terpins, zu welcher W a l l a c h l )  und 
v. B a e y e r a )  auf verschiedenen Wegen iibereinstimmend gelangt sintl. 

674. Edmund 0. von Lippmann:  Kle inere  Mittheilungen. 
(Eingegangen am 18. December.) 

1) U e b e r  e i n  Z e r s e t z u n g s p r o d u c t  d e s  Z u c k e r k a l k e s .  
Wie schon R r a c o n n o t  (Ann. Chim. 8, 68, 337) beobachtete 

und spater B o d e n b e n d e r  (Zeitschr. f. Riibenz. 14, 857), S t a m m e r  
(ebendas. 30, 769), B e h s g h e l  (ebendas. 31, 797), M a u r n e n 6  und 
Andere bestatigten , besitzt das dreibasische Ralksaccharat keine nn- 
bescbrankte Haltbarkeit, vielmehr zersetzt es sich allmahlich, und 
zwar desto leichter und rascher, j e  wasserreicher und an uber- 
schiisvigem Kalke armer es ist. In  einem 5 Jahre  aufbewahrten 
Saccharate fand ich schliesslich gar keinen Zueker mehr vor, vielmehr 
war der Kalk, dessen durch Kohlensanre fallbare Menge stetig ab- 
genommen hatte, zu einem grossen Theile an Kohlensaure, Ameisen- 
saure, Essigsaure und Oxalsaure gebunden (ebendas. 31, 592). Da 
diese Stoffe nur als Endproducte dee Zerfalls anzusehen sind, habe 
ich mich vielfach bemiiht, durch Zerlegung des einige Zeit hindurch 
aufbewahrten Saccharates mittels Kohlensaure und verdiinnten stiirkeren 
Sauren, u. A. auch Oxalsaure und Borsaure, die Mitteiglieder des 
Zersetzungsprocesses zu isoliren. Obwohl dabei nur  einmal ein 
greifbares Resultat erreicht wurde, so mochte ich doch die betreffende 
Beobachtung, die weiter zu verfolgen ich gegenwartig nicht in der 
Lage bin, nicht verloren gehen lassen. Anlasslich rerschiedener Ver- 

I) Diese Berichte 24, 1542. a) Diese Berichte 26, 3564. 



suche wurde namlich bemerkt, dass bei der Zerlegung eines etwa 
2 Jahre  aufbewahrten, aus reinem Zucker und Kalk bereiteten Tri- 
saccharates, in alkoholiscber Suspension, mittels Borsaure, der Al- 
kohol eine krystallisationsfahige organische Saure aufnahm; der beim 
Verdunsten des Alkobols hinterbleibende gelbliche, stark saure Syrup 
war zum Theil in Aether lijslich, und die atherische Losung, vor- 
sichtig mit etwas Chloroform versetzt und kurze Zeit stehen gelassen, 
schied eine zahe schmierige Reimengung ab,  von welcher sie durch 
Filtration befreit wurde, und sich nun krystallisationsfahig erwies. 
Die aus Alkohol und Aether urnkrystallisirte Substanz bildete blendend 
weisse Nadeln und enthielt 40.84 pCt. C, 4.20pCt. H und 54.96pCt. 0 ,  
was gut zu der Formel CgHc05 passt (ber. 41.09 pCt. C, 4.11 pCt H, 
54.80 pCt. O), sie war in Wasser und Alkohol leicht, in Aether 
ziemlich leicht, in Chloroform aber nicht loslich, schmolz bei 1360 
unter Zersetzung, und entwickelte dabei Kohlensaure und einen stark 
nach Aceton riechenden Dampf. Diesen Eigenschaften nach war 
die  Saure als die von Hrn. v. P e c h m a n n  (diese Berichte 17, 2542) 
bei der Einwirkung von concentrirter Schwefelsgure auf Citronensaure 
aufgefundene Acetondicarbonsaure, CO (CHa . COOH)z, anzusprechen, 
und ich theilte dies dem Entdecker mit und bat urn nahere Angaben 
fiber diese, darnals noch wenig bekannte Substanz; Hr. v. P e c h m a n n  
war so freundlich, mich in einem Briefe vom 23. November 1884 
u. A. auf die schiine Violetfarbung mit Eisenchlorid aufmerksam zu 
machen, die in der That  leicht zu beobachten war, und sandte mir 
ein kleines Muster seiner Saure, die ebenfalls bei 136O und unter den 
namlichen Zersetzungserscheinungen schmolz. Es scheint mir hiernach 
zweifellos, dass wirklich Acetondicarbonsaure vorlag ; angesichts der 
grossen Zersetzlichkeit der Saure und ihrer Salze (die schon in der 
Kalte in Aceton und Carbonate zerfallen) und der Geringfugigkeit 
der schliesslich verbliebenen Substanzrnenge konnten leider weitere 
maassgebende Versuche nicht gemacht werden. Der Rest der Saure 
wurde in  ein diinnwandiges Glaschen eingeschmolzen und anfbewahrt, 
wobei jedoch nach etwa 2 Jahren,  unter heftigem Knall und Zer- 
trummerung des Glaschens und einiger Scheiben des Schrankes, 
Explosion erfolgte, jedenfalls durch Zerfall der Saure in Kohlensaure 
und Aceton. 

Ueber Bildung und Entstehung der Acetondicarbonsaure bei der 
allmahlichen Zersetzung des Zuckerkalkes eine Ansicht auszusprechen, 
mochte ich fur verfriiht halten, umsomehr als der Einwand offen bleibt, 
diese so zersetzliche Substanz sei erst im Momente der Zerlegung 
durclr die Mineralsaure aus einem anderen Stoffe abgespalten worden. 
Dafiir jedoch, dass der Zuckerkalk in der That  dem Aceton nahe- 
stehende Spaltungsproducte liefert , lasst sich ein charakteristischer 
Vorfall aus  dern Grossbetriebe anfiihren. Als namlich die Zucker- 
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fabrik T. einen Versuch machte, aus den Restlaugen ihrer Melassen- 
entzuckerung, nach langerem Stehen derselben, nochmals Trisaccharat 
auszuftillen, farbte sich die heisse Masse in den Filterpressen intensiv 
blau, und diese Farbe verschwand erst nach einiger Zeit, wobei sich 
ein geradezu betaubender Geruch nach Aceton entwickelte. Eine 
solche voriibergehende Blaufarbung bat bekanntlich bereits M a  u m e n  Q 
bei der Einwirkung von Kalk auf Invertzucker beobachtet, und mit 
Unrecht hat  man also seine Beschreibung als absonderlicb und irr- 
thiimlich erklart; ebenso bemerkte W i n t e r  (Zeitschr. f. Riibenz. 87, 
796), dass das  anfangs gelblichweisse Blei-Lavulosat beim Aufbewahren 
nach einigen Tagen prachtig rothviolet wurde. Welche Zersetzuogs- 
processe diese Erscheinungen verursachen , lasst sich noch nicht an- 
geben; erinnert sei aber an die krystallisirten, prachtvoll tief blau- 
violetten Producte, die C l a i s e n  (diese Berichte 24, 128) aus dem 
hypothetischen Anhydride CS H* 0 3  der Acetonoxalsaure CH3 . CO . 
C& . CO . COOH erhielt und als Chinon - Derivate betrachten zu 
Sollen glaubt. 

2) U e b e r  e i n i g e  Z e r s e t z u n g s p r o d u c t e  d e s  R o h r z u c k e r s .  
Bei der Fabrikation des Kandiszuckers aus reinem weiesen 

Krystallzucker tritt bisweilen , bei gewissen Fehlern des technischen 
Betriebes, ein schwaches Sauerwerden der langere Zeit bei hijherer 
Temperatur stehenden Fiillmasse ein, welches von der Bildung be- 
merkenswerther Zersetzungsproducte begleitet sein kann , auf die ich 
schon bei friiheren Gelegenheiten hinwies (zuletzt D. Zuckerind. 1887, 
1603; Chom.-Ztg. 1890, Ref'. 283). Die Zusammensetzung derselben 
ist sehr verwickelt und ihre Isolirung schwierig; zunachst sind geringe 
Mengen fliichtiger, ausserordentlich wohlriechender, den Fruchtathern 
gleichender Stoffe vorhanden, sodann ketonartige und Furfuran-Kikper. 
Die Ersteren zu fassen ist nicht gelungen, unter den Letzteren fand ich 
jedoch eine geringe Spur Substanz, deren relativ niedriger Siedepunkt 
(94O) und deren Zusammensetzang, (74.82 pCt. Kohlenstoff, 8.43 pCt. 
Wasserstoff) auf ein Dimethyl-Furfuran C, Ha 0 schliessen liess, die 
aber  im Uebrigen so sehr dem sogenannten Metaceton glicb, dass ich 
daraufhin (Zeitscbr. f. Riibenz. 37, 338) die Vermuthung aussprach, 
das  Metaceton sei ein Derivat des Furfurans, eine Bemerkung, die 
auch Hr. Prof. E. F i s c h e r ,  gelegentlich seiner schiinen Arbeit, 
welche erst die Richtigkeit derselben erwies, zu erwahnen Gelegenheit 
nahm (diese Berichte 22, 105). 

Unter den aliphatischen Sauren ist Trioxybuttersiiure vorbanden 
(a. meine Mittheilung D. Zuckerindustrie 1886, 523); das Kalksalz 
derselben ergab nach langerem Liegen an der Luft 30.86 pCt. C, 
4.62 pCt. H,  12.88 pCt. Ca, 51.64 pCt. 0 und 12.35 pCt. Kryetall- 
wasser, wiihrend die Formel (CdH.rO&.Ca+ 2HaO 30.97 pCt. C, 
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4.51 pCt. H ,  12.91 pCt. Ca ,  51.61 pCt. 0 und 12.08 pCt. Krytall- 
wasser erfordert. Ferner war eine geringe Menge einer krystallisirten 
Saure nachweisbar, welche 33.21 pCt. C,  4.58 pCt. H,  62.21 pCt. 0 
enthielt , was auf eine Trioxyglutarsaure, C5 Hs 0 6 ,  fur die sich 
33.33 pCt. C, 4.44 pCt. H, 62.23 pCt. 0 berechnet, passt; die Saure 
schmolz bei 1250, war  schwach rechtsdrehend (annahernd = i- 20.8") 
und lieferte ein Baryumsalz, das, hei 1000 getrocknet, 43.72 pCt. Baryum 
enthielt (ber. fir CsH6Ba07 43.50 pct.). O b  diese Saure mit einer 
der jetzt bekannten Sauren gleicher Zusammensetzung identisch ist, 
und mit welcher (etwa rnit der sog. Kassonsaure?), lasst sich auf 
Grund dieser wenigen Daten nicht bestimmen. 

Weiterhin war, in nicht unbetrachtlicher Quantitat, eine syrupose 
Saure fassbar , deren sammtliche Eigenschaften , namentlich auch die 
Bildung eines schijn krystallisirten Kaliumsalzes, lebhaft an die der 
sog. Hexepinsaure von M a u m e n k  erinnerten (gef. 15.65 pet .  K ,  ber. 
fur C ~ H I ~ K O ~  15.60 pct.). M a u m e n k  hat unter den Namen Diepin- 
saure, Triepinsaure und Hexrpinsaure drei Saiiren beschrieben, d ie  e r  
bei der Oxydation des Rohrzuckrrs mit Kaliumprrmanganat beobachtete, 
deren Existenz jedoch von anderen Forscherii bestritten wurde , d a  
h e n  deren Darstellung auf keine Weise grlang. Brfolgt man aber 
die genauen Angaben M a u m e n B ' s ,  bezuglich derer auf den I .  Band 
seines >Lehrbuches der Zuckerfabrication a verwiesen werden mush, 
so gelingt es dennoch, gewisser Sauren habhaft zu werden , die ver- 
muthlich mit den von M a u r n e n 6  angefuhrten identisch sind. Die 
sog. Hexepinsaure hat M a u m e n k  seither (Compt. rend. 102, 1038) 
a h  eine Oxyglykonsaure, c6 Hl2 0 8 ,  erkannt u n u  sie als die narnliche 
bezeichnet, welche B o u t r o u x  (Compt. rend. 102, 924; 1 1 1 ,  185) 
durch eine Oxydationsgahrung des Traubencuckers gewann; die Saure 
von B o u t r o u x  giebt aber n i c h t  das von M a u r n e n 6  erwahnte 
schijn krystallisirte Kaliumsalz, vielleicht ist daher eher a n  die Isomere 
zu denken, welche W. T i e m a n n  (Zeitschr. f. Rubenz. 40, 787) au5 
glykonsaurem E a l k  mittels Brom erhielt und deren Kaliumsalz sch6ne 
Krystalle bildet. Die Diepinsaure, CZ H404, hake ich f i r  Glyoxylsaure, 
C ~ H a 0 3 ,  denn das Kalksalz, dessen weisse Prismen in Wasser wenig 
loslich waren und das durch Alkohol anfangs gallertartig gefallt wurde, 
ergab 21.52 pCt. C, 2.80 pCt. H, 25.31 pCt. CaO (ber. fur (CaH304)a.Ca 
21.62 p c t .  c, 2.71 p c t .  H, 25.22 pCt. CaO), das Silbersalz CsH3Ag04 
(mit 54.38 pCt. Ag, ber. 54.27 pCt.) bildete einen schiin krystallisirten, 
aber unbeutandigen und sicb rasch schwarzenden Niederschlag , und 
die aus dem Kalksalze diirch Oxalsaure frei gemachte Saure war em 
sehr saurer, in Wasser und Weingeist leicht loslicher, stark reducirender 
Syrup und ergab bei der Reduction Oxalsaure. Uebrigens hat M a u -  
m e n 6  schon selbst vermuthet, seine Diepinsaure k h n e  vielleicht 
Glyoxylsaure sein (Bl. 11, 30, 99). Was endlich die Triepinsaure, 
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C ~ H g 0 5 ,  betrifft, so ist diese ein stark saurer, beim Erkalten der 
concentrirten wassrigeu Losung zu einer spriiden, gelblichen Masse 
erstarrender Syrup, lost sich leicht in Wasser, nicht aber in abvolutem 
Alkohol und Aether, zeigt (entgegen M a u r n e n & )  Linksdrehung, reducirt 
mit Leichtigkeit Fehl ing’sche  Losung und :immoniakalische Silber- 
losung (letztere unter Spiegelbildung) und liefert eine Reihe leicht 
lijslicher Salze , mit Ausnahme des Bleisalzes, das ,  wie schon H a u- 
m e n 6  fand, in Wasser unloslich, in iiberschussigem Neiessig aber- 
loslich ist; recht cbarakteristisch ist das Cadmiumsalz, eine weisse, 
i n  Wasser losliche, in Alkohol unlBsliche Masse, 18.28 pCt. C, 1.64 pCt. H, 
28.56 pCt. Cd, 32.42 pCt. 0 u n d  18.11 pCt. Krystallwasser enthaltend, 
was der Formel (CQ H3 O&. Cd + 4Ha 0 entspricht (ber. 18.46 pCt. C, 
1.54 pCt. H, 28.70 pCt. Cd, 32.82 pCt. 0, 18.48 pCt. Krystallwasser). 
Allen diesen Eigenschaften nach ist die sog. Triepinsiiure wohl 
identisch mit der Oxybrenztraubensaure, Cs H 4 0 4 ,  die W i l l  bei der 
Einwirkung ron Alkali auf nitrirte Cellulose erhielt (diese Berichte 
24, 406), deren Osazon F i s c h e r  (ebendas. 20, 823) und N a s t v o g e l  
(Ann. d. Chem. 248, 87) und deren Oxim S o d e r b a u m  (diese Berichte 
26, 904) darstellte. Dass diese Saure bei der Oxydation von Rohr- 
zucker entstehen kann, ist jedenfalls sehr wohl denkbar; rnbglicher 
Weise ist auch die bei der Oxydation von Tranbenzucker miitels 
Fehl ing’scher  Losung beobachtete und zuletzt als Tartronsaure an- 
gesprochene Saure in Wirklichkeit Oxybrenztraubenslurr. 

Ausser den erwahnten aliphatischen Sanren waren auch no& 
aromativche Producte vorhrtndeo, deren Entstehung sicb, den Angaben 
von H o p p e - S e y l e r ,  M u n c k ,  G n u t i e r  und L e d d e r h o s e  gemass, 
leicht erklaren Iasst. Neben Brenzcatechin , auf dessen Vorkommen 
i n  manchen Rohrzuckern ich schon friiher hinwies (diese Berichte 
20, 3298), war namentlich auch Protocatechusgure nachweisbar. Aus  
einer Analyse von Hrn. 0. H a h n ,  Chemiker der hiesigen Raffinerie, 
berechnet sich fiir die wasserfreie Substanz 51.34 pCt. c, 4.02 pCt. €I 
und 41.64 pCt. 0, wahrend die Formel C7H604 54.54 pCt. C, 3.89 pCt. H 
und 41.57 pCt. 0 erfordert, und das Baryumsalz ergnb 25.7 pCt. Ba, 
wahrend nach der Formel ( C i H g 0 4 ) ~ .  Ba + 5 N a 0  25.89 pCt. vor- 
handen sein sollen. Die freie Saure krystallisirte aus Wasser in  
weissen Nadeln vom Schnip. 197.50, rerlor das Rrystallwasser beim 
Trocknen, farbte sich rnit Eisenchlorid grun und auf Zusatz von etwae 
Soda erst blau rind dann roth und reducirte ammoniakaliscbe Silber- 
losung. 

3. U e b e r  e i n e  s t i c k s t o f f h a l t i g e  S a u r e  aus R i i b e n s a f t .  
Bei Verarbeitung schlecht erhaltener (wiederholt gefroreoer und 

wieder aufgethauter) Ruben, deren Siifte sicb sehr schwierig scheiden 
und saturiren liessen , zeigte sich in der Fabrik M., sobald iler Saft 



auf  die Filter gelangte, eine merkwiirdige Erscheinung: es sonderte 
sich namlich eine gelbliche, krystallinische Masse ab, welche sich nicht 
wieder im Safte auflSste und trotz ihrer diinnen Schicht das  Laufen 
der  Filter ausserordentlich stiirte, und beim Oeffnen der oberen 
Filterdeckel machte sich jedesmal eio so intensiver Ammoniakgeruch 
bemerkbar, dass die Srbeiter nur mit Widerstreben an die noth- 
wendige Reinigung gingen. A!s Ruben anderer Herkunft zugefiihrt 
wurden, verschwand die Erscheinung pliitzlich und kehrte nicht mehr 
wieder. 

Von dem gebildeten Niederschlage erhielt ich etwa 800 g und 
vermochte denselben leicht in zwei Theile zu zerlegen, da  die Haupt- 
rnenge durch langes Wascben und Digeriren mit vie1 heissem Waseer 
und verschieden concentrirtem Zuckerwasser allmiihlich wieder in 
Liisung ging, wahrend sich ein geringeres Quantum unliislich erwies 
und von kleinen Beimengmngen (Ralk u. dergl.) durch vorsichtiges 
Auslaugen mit verdiinnter Salzsaure, wenn auch unter nicht unbetracht- 
Pichem Verluste, befreit werden konnte. Das zuriickhleibende, gelb- 
liche, undeutlich krystallinische Pulver war  in siedendem Wasser 
kaum, in den anderen gewiihnlichen Liisungsmitteln gar nicht loslich, 
zersetzte sich beim Erhitzen erst bei etwa 300°, unter Verbreitung 
eines unangenehmen an verbranntes Horn erinnernden Geruches, und 
zeigte bei der Probe mit Natronkalk keinen Stickstoffgehalt; in Am- 
moniak , Alkalien und Alkalicarbonaten erwies sich der Riirper je- 
doch 1Sslich und wurde durch Sauren anscbeinend unverandert wieder 
abgeschieden. Da nuch der so gereinigte Stoff den eigenthiimlichen 
unangenehmen Geruch beim Schmelzen nicht verloren hatte, so wurde 
die Priifung auf Stickstoff rnittels der Natriumprobe angestellt uod 
hierbei ein positives Resultat erhalten. Die von Hrn. 0. H a h n  an- 
angestellte Analyse ergab 46.37 pCt. C ,  3.43 pCt. H,  9.02 pCt. N, 
41.18 pCt. 0, was zur Forrnel CS H6 NO4 fiihrt, die 46.46 pCt. C, 
3.23 pCt. H ,  9.04 pCt. N und 41.27 pCt. 0 verlangt; bestatigt wird 
dieselbe durch die Untersuchung der krystallisirten Baryumverbin- 
dung, welche trocken 47.36 pCt. Ba enthielt, wahrend sich fur 
CS €33 Ba NOa 47.94 pCt. berechnet. Allen diesen Ergebnissen zu- 
folge, die auf eine, von der Natur aller bisher im Riibensafte beob- 
achteten Bestandtheile abweichende Beschaffenheit der Substanz hin- 
wiesen, konnte zuletzt der anfanglich sehr befremdende Gedanke nicht 
von der Hand gewiesen werden, dass der vorliegende Stoff identisch 
mit der Citrazinsaure, Ce Hg N O 4 ,  dem a-a’-Dioxyderivat der y-Py- 
ridincaibonsaure oder Isonicotinsaure, CSHa(0H)aN. COOH, sei. B e h r -  
mann und H o f m a n n  (dieseBer. 17, 2681), sowie R u h e m a n n  (ebend. 
20, 799 und 3367) erhielten bekanntlich die Citrazinsaure durch Einwir- 
Bung concentrirter Schwefelsaure auf das  Citramid und die Citramin- 
sauren, die sich aus den Aethern der Citronensaure mittels Ammoniak 
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darstellen lassen, und neuerdings (ebend. 26, Ref. 804) gewannen S e l l  
und E a s t e r f i e l d  Citrazinamid auch direct durch Verschmelzen von 
Citronensaure und Harnstoff. I n  der That  stimmen Formel und 
Eigenschaften der Citrazinsaure, namentlich ihre Schwerliislichkeit in  
Wasser und anderen Liisungsmitteln, die Liislichkeit in Alkalien, der  
sehr hohe Zersetzungspunkt u. 8. f., vollstiindig rnit jenen der Sub- 
stanz aus Ribensaft iiberein; auch zeigte letztere die charakteristiche 
dunkelblaue Farbung mit Nitritliisung und loste sich etwas in starker 
heisser Salzsaure. Das Ungewohnliche des Vorkommens und Auf- 
tretens der Citrazinsaure wird iibrigens gemildert, wenn man sich a n  
deren Muttersubstanzen, Citronensaure uud Amrnoniak, und an ihre nahe 
Verwaudtschaft rnit anderen, irn Riibensafte nachgewiesenen Sauren 
erinnert. Durch Reduction rnit Zihn und Salzsiiure geht niirnlich die 
Citrazinsiiure in Tricarballylsaure iiber, und mittels starker Salzsaure 
erhielten G u t h z e i t  und D r e s s e l  (Ann. d. Chem. 262, 123) Acanit- 
saure, wahrend umgekehrt wieder S c h  n e i  d e r  (diese Berichte 21, 670), 
sowie Sell und E a s t e r f i e l d  (Chem.-Ztg. 1892, Ref. 371) aus den 
Aethern und dern Anhydride der Aconitsaure mittels Ammoniak 
Citrazinsaure darzustellen vermochten. 

4. B e r i c h t i g u n g e n .  
In einer Mittheilung iiber Dulcit (diese Berichte 25, 3218) habe 

ich eine eigenthiimliche, unter Entwicklung von Pyrrol verlaufende 
Spaltpilzgahrung des schleimsauren Ammoniaks beschrieben und hielt 
diese Erscheinung fur noch unbekannt. Wie ich jedoch jungst zu- 
falliger Weise ersah, hat C i s z k i e w i c z  in einer 1879 zu Riga ver- 
fassten Dissertation schon die namliche Beobachtung veriiffentlicht 
und auch gefunden, dass zuckersaures Ammoniak (bei 400 C.) noch 
rnehr Pyrrol  liefert; den Cahrungserreger halt e r  ebenfalls fiir einen 
Spaltpilz, hat denselbeu aber nicht naher untersucht. Da die An- 
gaben von C i s z k i e w i c z  in keine der mir bekannten Zeitschriften 
und auch nicht in Jahresberichte und Handbiicher iibergegangen sind, 
su war deren Vorhandensein leicht zu iibersehen. 

In  meiner Notiz iiber Hydrokaffeesaure (diese Berichte 26, 3220) 
ist versehentlich die Angabe des Schmelzpunktes dieser Substanz weg- 
geblieben; da hierfiir noch keine Zahl vorzuliegen scheint ( B e  i 1- 
s t e i n ’ s  Handbuch, 2. Aufl., enthalt wenigstens keine), so trage ich 
sie hier nach und bemerke, dass die Saure bei 1400 schmolz. 




