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Da sich aus m-Xylol und Mesitglen Sulfone nicht bereiten lasscn; 
( G e n  v r  e s  se), scheint die Sulfongruppe ot iger  Sulfone in m-Stellung 

Mittheilungen aus der Praxis der Steinkohlentheerdestil- 
lation, von H. K o h l e r  (Zeitechr. f. angew. Chena. 1894, 513-516). 
Die Mittheilungen bebandeln die Ursachen der Corrosion bei Theer- 
blasen und deren Verhiitung eowie einen Fall von Selbstentziindung 

Untereuohung Eweier Rohbenxole aus Cokeofengasen, v ~ n  
G. L u n g e  und H. v. K 8 1 e r  (Zeituchr. f. angew. Chern. 1894,637-640). 
Es wurden ewei aus einer oberschlesischen Fabrik stammende Coks- 
gasbenzole untersucht, von denen das eine durch Absorption (ver- 
muthlich in schweren Theerijlen), das andere durch Compression 
gewonnrn war. Das erstere enthielt, neben kleinen Mengen Schwefel- 
kohlenstoff Methylisonitril , Mercaptane und 'T'hiophen , 85.10 v. H. 
Benzol, 11.63 v. H. Toluol, 1.54 v. H. Xylol und 0.09 v. H. hohere 
Homologe, im letzteren hingegen w a r m  67.03 v. H. Benzol, 15.61 v. €3. 
Toluol, 2.18 v .€I. Xylol, 6.41 v. H. hijhere Benzolhomologe, 3.79 v. H. 
Naphtalin und 1.42 v. H. noch hiiher siedende aromatische Rohlen- 
wasserstoffe enthalten. Die Menge der Basen und Phenole war im 

aich zu befinden. Gabriel. 

bei der Fabrication von Desinfectionspulver. Foerster. 

Jetzteren Rohbenzol etwas griiaser a l ~  im ersteren. I'oerstei 

Physiologische Chemie. 

Ueber das sogenannte organiache Chlor dea Mageneaftes, 
~von H. L e s c o e u r  (Compt. rend. 119, 909 - 912). Nach H a y e m  
imd W i n t e r  nimmt man zur Analyse des Magensaftes 3 Proben: 
No. 1 wird mit Soda vergliiht und giebt die Gesammt-Chlormenge 
(a); No. 2 wird nach dem Verdiinvten bei 100° mit Soda gegliiht ond 
liefert die Menge Chlor (b), welche von a abgezogen das freie Chlor 
ergiebt; in No. 3 bestimmt man nach dem Vergliihen den Chlorgehelt 
c, wonach b - c  das Borganischea, d. h. das in organischen Verbin- 
dungen enthaltene Chlor darstellt. Wahrend auf diesem Wege freies 
und organisches Chlor indirect bestimmt werden, hat Verf. eine directe 
Bestimmung in der Weise vorzunehmen versucht, dass man den Magen- 
saft in einem Luftstrom auf geeignete Temperatur erhitzte und den 
Chlorgehalt der verfliichtigten Producte errnittelte (8. Zeichnung des 
Apparates im Original). Dabei hat sich gezeigt, dass f i r  die freie 
salzsiiure nach beiden Methoden die gleichen Werthe gefuuden werden, 
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weiin man nicbt iiber looo erhitzt, und dass sich fiir das organische 
Chlor nach der zweiten Metbode ein Deficit zeigt, welches zu schwin- 
drn beginnt, wenn man bis 200” und dariiber erhitzt. Dieser Unter- 
echied riihrt davon her, dass uriterhalb 1300 Solzsaure (wcbwachge- 
bundenec) BUS leicht dissociirbaren Verbindungen entweicht, und dass 
oberlialb 1300 Salmiak sich verfliichtigt, der wohl theilweise von einer 
Wechselwirkung zwischen Kochsalz und Eiweissstoffen herriihrt. Diese 
beiden Factoren gesondert zu bestimmen, ist schwierig; iiberdies nimmt 
die Menge der freien Salzsiiure beim Aufbewabren des Magensaftes 

Ueber die Absonderung einer suolserhaltigen Fluesigkeit 
aua den griinen Theilen des Pomeranxenbaums, von M. Biisgen 
(Cowpt.  rend. 119, 957 - 958). Verf. bemerkt anliieelich der unter 
obigem Titel erschienenen Notiz von Gu in ie r  (Compt. rend. 116, 
IOOl), dass die Absonderung nicht von der Pflanze, sondern V O ~  ge- 
wixben Pflanzenlausen (Ampbidien und Coccidien) herriihrt. Vergl- 

Ueber die Peotase und die Peotineiiureglihrung, von G. B e r- 
trarrd und A. M a l l i v r e  (Compt. rend. 119, 1012-1014). Die vor- 
liegende Untersuchung ergiebt, dass die Pectase nicht allein, sondern 
erst bei Anwesenheit eines I6slichen Calcium-, Baryum- oder Stron- 
tiurusalzes das Pectin gerinnen macht, und dass die so entstandene 
Fiillung nicht aus Pectinsaure , wie bisher angenommen, sondern aus 

Einflues der Strahlung bei niedrigen Temperatwen auf die 
Erscheinungen der Verdauung, Frigotherapie, von R a  o u 1 P i c  t e t 
(Compt. rend. 115, 1016-1019). Verf. hat an sich und einem Hunde 
iwbachtet, dass beim Verweilen iu einem stark unterkuhlten Raume 

Toxikologisahe Notieen tiber einige Verbindungen von 
Tellur,  Wolfram, Cer und Thorium, von Th. B o k o r n y  (Chem- 
21.4. 18, 1739). Freie Tellursaure, tellursaures Kalium, wolframeaurea 
Siitriuni und Thoriumeulfat erwiesen sich gegen Pflanzen uud niedere 
‘l‘lliere als glnzlich unschiidlich, Cersulfat hingegen zeigte sicb als eiri 
nach der Art von Hleisalzen. aber riel schwacher wirkendrs Gift. 

Ueber die Zusammensetzung des Honigthaus und uber  den 
Einfluss an Honigthau reicher Sommer auf die Besohaffenheit 
dee Bienenhonigs, von Ed. v o u  R a u m e r  (Zeitschr. f. anaZ,qlt. Chnn. 
33, 397 - 408). Der Honigthau der Laubbliitter enthhlt besonders 
reiehliche Mengen leichter oder schwerer vergahrbarer Dextrine, wie 
sicti dadurch zeigt, dass die &us dem Reductionsvermijgen des Honig- 
tlraus fur F eh l i  ng’sche L6sung ermittelte Zuckerrnenge hinter der- 

;illmiihlich ab. Gabriel. 

des Verf. Werk: Der Honigthau. Jena 1891. Gabriel 

ei~iern Erdalkalisalz derselben besteht. Gabriel. 

( - 1100) sehr bald Hunger eintritt. Gabriel 

Focrster. 

Rerirlitc d. D ihem. Resrlluchnft. Jahrg. XXVIII. r l ’ ;  
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jenigen erheblich zuriichbleibt, welche a m  der durch Vergiihruug des  
Ronigthans entetehenden Alkobolmenge gefunden wnrde. Solche Dex- 
trine sind auch im Bienenhonig enthalten, sie werden aber verniehrt, wenn 
die Bienen Honigthau eiogesanirnelt haben, wodurch auch nicht uoerheh- 
liche Mengen unvergahrbarer Dextrine in den Honig gelangen. Die vpr- 
gahrbaren Dextrine des Honigthaus verbalten sich in Bezug auf ihre 
Dialysirbarkeit wie diejenigen des Starkezuckers ; darnuf ist Riicksicht 
zu nehmen, weun man den Honig nach dem Hanle’schen DialysirungR- 
verfahren untersucht. Doch ist es immerhin moglich, dass die Drx- 
trine des Honigthaus im Honigmagen der Bienen verandert werdm, 
so dass ihre Dialysirfiihigkeit zunimmt. Beim H a n l  e’schen Verftihren 
thut man iibrigens gut, nicht den Honig selbst, sondern sein Yer- 
gahrongsproduct der Diitlyse zu unterwerfen. Foersler. 

Analytische Chemie. 

Beetimmung der Calcium- und Magnesiumcerbonatmengen 
in Aschen, Erden etc., von A. T r u b e r t  (Compt. rend. 119, 1009 
bis 1010). Bekanntlich 16at 1 ccrn Normal-Salzsiiure 50 mg Cal- 
ciumcsrbonat oder 42 mg Magnesiumcarbonat und entwickelt dabei 
11.12377 ccm Kohleneaure. Man iibergiesst nun p g Substanz mit 
Salzsiiurc und rnisst die ausgetriebene Rohlensiiure (= V ccm bei 00 
nnd 760 mm); alsdann behandelt man eine zweite Probe ron p g  mit 
V/11.12377 ccm Normalskure, filtrirt und wagt den ungeliisten RBck- 
stand (= PI), wobei p - pl das Gewicht der beiden Carbonate an- 
giebt; ihr Mengenverhiiltuiss lasst sich aus V und p - pl berechnen. 

News Reegens zum Nachweis dee Wasserstoffsuperoxyds 
in grtinen Pflanzen, von A.  B a c h  (Compt. rend. 119, 1218-1221). 
5 ccm einer Liisung, welche pro Liter 0.03 g Kaliumbichromat und 
5 Tropfen Anilin enthalt, werden mit 5 ccm der zu untersuchenden 
Liisung und -1 Tropfen 5 procentigcr OxalsilurrlSsung versetzt: iat 
Wasserstoffmperoxyd zugegen, so tritt im Verlauf von 10-20 Minutm 
eine rioletrosa Farbung ein. Salpetrige Saure und die iibrigen Stick- 
stoffdiiuren wirken nicht etijrend, dagegen rufen auch Chlor, Hypo- 
chlorite und Unterchlorigsaure eine Farbung hervor, und wird durch 
Tannin die Reaction verlangsamt. Verf. hat mit diesem Reagena 
25 Pflanzensorten auf Waseerstoffsuperoxyd untersucbt und dabei in 
18 Fallen ein positivee, in 2 Fallen ein zweifelhaftes, 5 Fallen ein 
negatives Resultat erhalten. 

Gabriel. 

(Vergl. dime Berichte 27, Ref. 672.) 
Gabriel. 


