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mit einer verdiinnten , schwacb sauren Ferricbloridliisung ereeugen, 
werdeu dann die Aldehydzucker nachgewiesen. 

Rei der Nachpriifung erkannteu wir diese Probe als sehr werth- 
roll. wenn es darauf ankommt, eioen Zucker, der  rein rorliegt, ale 
einfachen Aldehydzucker z u  identificiren. liidees empfieblt B e r g  die 
erwlihnte Reaction auch als eine Probe auf die R e i n h e i t  der Ketosen. 
In  dieser Hinsicht kiinnen wir ihm nicht beistimmen, denu anch olit 
sllerreinster, schiin krystallisirter Llivulose, sowie rnit reiner Dextrose, 
wird eine allerdiugs sehr vie1 schwachere, aber  doch noch deutliche 
Gelbfarbung erhalten. Dieses Resultat kann nicht iiberrascben, wenn 
man erwiigt, dass gertlde die Eisenchloridliieung ein ganz allgemeines 
Reagens auf alle hydroxylhaltigen Substanzen istl), und ferner beriick- 
aichtigt, dass zwar die Oxysiiuren eine relativ vie1 starkere Gelbfarbung 
gebeu, dass aber die Kohlenhydrate selbst immerhin auch eine gewiese 
Gelbfarbung erzeugen. 

Im allgemeinen wird man sich also bei der Priifung der Zucker- 
arten auf Reinbeit niemals auf die bis jetzt bekannten Farbenreactionen 
serlassen diirfen. 

51. E. E r l e n m e y e r  jun.: U e b e r  raumlich isomere Zimmtetluren. 

(Eingcg. :mi YO. December 1905; mitgeth. i. d. Sitzung von Hrn. 0. Diels) .  

In meiner ersten Mittheiluug2) iiber diesen Gegeostand habe ich 
gezeigt, dass die synthetische Zimrntsliure mit Bruciu in Benzolliisung 
quantitativ ein Salz d r r  Zusammensetzung Cs Hs 02, HnsN2 O4 + 
Cd He giebt, welches frisch dargestellt be! 92-93 O schmilzt, wahrend 
in alkoholischer L6sung drei S:ilee erhalten wurden von den Schmp. 
135O, 11%" und 107O. 

Nachdem nun in Genieinschaft mit denHHrn.  A l l e n  und B a r k o w  
eine geniigend grosse Anzahl von Versuchen durchgefiihrt i R t :  will ich 
zur Erganzung des friiher Mitgetheilten heute weitere Angaben fiber 
die gewoonenen Resultate folgen lassen. 

Wie 1. c. erwlhnt, verlnufen unter scheinbar gleichan Bedingungen 
die Trennungen sehr verschieden, und ea war  sehr wahrscbeinlich, 
dass dabei die Temperatur eine wichtige Rolle apiele. Wenn es  auch 
Kfter gelang, zu gleichen Theilen die in  ibren Eigenschaften sehr ver- 
scbiedenen Salze von den Schmp. 1350 und 1070 zu erhalten, so wurde 

I )  L a n d w c h r ,  dicsc Berichtc 19, 2726 [188(;j. 
a)  Diese Berichte 38, 3499 [l905]. 
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doch haufig neben diesen beiden Salzen ein drittes Salz vom Schlirp. 
113' beobachtet, welches nach Liislichkeit und Rrystallisationsrer- 
nriigen unzweifelhaft von den beiden anderen Salzen verschieden war. 

Mehrere Male ereignete es sich, d a m  sich dieses bei 1 1 3 0  schmel- 
zende Salz zwiscben zwei Fractionen voni Schmp. 135O absehied, tind 
kurze Zeit nach meiner ersten. Mittheilung, als die Temperafur srhr 
gefaHen war, wurde bei drei Versuchen dieses Salz rorn Schmp. 1130 
gmz  allein erhalten. In diesen Fallen erwies sich die Mutterhuge 
dunnfliissig, wahrend sie in den Fallen, wo sich zuerst Salz yo111 

Schmp. 135O abgeschieden hatte, dickfliissig und klebrig war. 
Nacb diesen Beobachtungen war e s  wahrscheirilich , dass das 

Salz vorn Schmp. 113O das halbracemische Salz der synthetisclien 
Zinimtsauren mit Brucin vorstellt,. 1st  die Abscheidung dieses Salaes 
r o i l  einer bestimmten, tiefer liegenden Temperatiir abliangig, so wird 
es  Ferstiindlich, dam sich d:isselbe, wenn wahrend der Krystallisation 
die Temperatur vorubergehend sinkt , zwischen zwei Fractionen voni 
Schmp. 1 3:i0 abscheiden kann. 

Dieses bei 113O scbrnelzende Salz Ilsst sich meisteus iinverlndert 
aus  Alkohol krystallisiren und wird leicht in grossen, messbaren Krp- 
stallen erhalten. Einige Male jedoch wurde nach erneuter Losung als 
erste Absclieidung Salz  v w n  Schmp. 135O erhalten, darauf erfolgte eine 
grossere Fraction Fom Schmp. 11 :j0, und a116 der Mutterlauge wurdr 
eine dem Salz vorn Schmp. 135" entsprechende Menge des Snlzes vom 
Schmp. 1 0 7 O  erhalten. 

Die aus dem Salz vom Schmp. 113" freigemachte Saure zeigte 
alle Eigeuschaften der synthetischeu Zimmtsiiure und gab niit Brnriri 
i i i  alkoholisvher Liisurig nlle drei Salze. 

Wahrerid rinr I-proceutige Loeung des Salzes VOID Schnip. 1350 
in Alkohol inactiv ist, drehen i n  gleicber Concentration und unter sonst 
gleicbrn Bedingurigen die 1,iisungen des Salzes vom Schrnp. 113O 

U m  das Salz vom Schoip. 1350 zu erhalten, geht man, wie ich 
kiirzlich 1) gezeigt habe, a m  besten von der aus Storax dargestellten 
Siiure au9. Dieselbe giebt quaGtitativ diesps Sale. Zum Unterschied 
vt)n der synthetiechen SIure  ist die LBeung yon Storax-Zimrntsliure und 
Hrucin in Alkolrol kaum klebrig. 

\Vie bereits mitgetheilt,, schmilzt die diesem Salze zu Grunde lie- 
geilde Siiure, nebeu synthetischer Zirnmtsaure a m  gleichen Thermometer 
Ibrobachtet, deutlich hoher nls die synthetische Saure, und zwar wurde 
dvr Schmelrprinkt zwischen 184O nnd 135O liegend gefmden. 

[U]!, - 12.30. 
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Nach der 1trystallogr.aphischen Untersuchung, die Hr. A l l  e n  im 
hiesigen mineralogischen Institut ausgefiihrt bat ,  sind die Krystalle 
der  Storax-%immtsaure identisch mit den Krystallen der Zimmtsaure, 
welche aus dern rnit syntbetisclier Zimmtsaure erhaltenen Salz vom 
Schmp. 135" dargestellt war. 

I)o<.li nit,ht riur ini Schmelzpunkt uud bei der Salzbildung mit 
Rrucain zeigen sich die Unterschiede z wischen der synthetischen und 
der naturliclien Saure, sondern ganz besonders deutlich treten dieselben 
hei der K r y s t s l l i s a t i o n  der beiden Sauren a u s  A e t h e r  oder A l -  
k o h o l  herror. Die Storax-Zinimtsaure verhiilt sich bei der Krystalli- 
sation wie eine einheitliche Substariz, und es i d  leiebt, centimetergrosse, 
dicke Tafeln zu erhalten. Ganz aridere dagegen die synthetieche 
Zimrntsaure. Eine Liisung dcrselben in Aetber oder Alkohol steigt 
beim Verdunsten an den Wiiiiden des Gefiisses bis zum Rand empor, 
an welcbem sicb danii dicke, blumenkohlartige Krusten absetzen, wah- 
read cich am Ro.den des Getiissea sehr diinne, langliche Bliittchen aL- 
cet.zen. die sich ziir Messung nicht eignen. 

Dieser Lnterschi. d in dvr Krys ta l l i sa t i~~~i  zwischen syrithetischer 
Zimrntsaure und Stor;rx-%immtslure ist 6 0  in die Angen springend, dass 
ich vermuthete, derselbe rniisst. den Fabrikanten beider Sauren bekannt 
spin. Ich weiidete mich daher mit einrr diesbeziiglichen Anfrage an 
die Firma K :i h I b a u  1 1 1 ,  welche die Stem x-Zimmtsiiure i n  groesen Kry- 
stallen in den Handel bririgt wid erhielt daraiif von der Firms C. A .  
F. K a h l l i a u m  die folgende Antwort: 

.Auf Ihre geehrte Zusclirift vorn 16. d. theile ich Ihnen bierdart 11 
gei.ne mit, dnss inir der gro3se Unterschied in der  Krystallform e w i .  
schen synthetiacher Ziuirntsaurr und solcher aus Storax seit langen 
Jahren bekannt ist, iind zwar so Iauge, wie ich diese Sduren herstel1z.e. 

Rei den verschiederien Krystallisatiorien der beiden Sauren machte 
es den ISindrock, als ob die syiithetischr Saure in absolutem Alkohol 
leichter loslich sei als dir Storax-Siiiire. Eine vorlaufige Loslichkeils- 
bestimmung ergat, hei gewiilinlicher 'I'emperatur fiir die Storax-Saure 
1 2 . i 2  g in 100 ccm Liisung, fur die sgnthetische Saure 13.88 g iri 

1 )iese Heobachtung. wwie die Erfahrungeu, welche bei der frac- 
tionirten Krystdlisniion der sgnthetiacheii Xirnmtsiiure gemacht wurden, 
macben es sehr wahrsctieinlich, dass es gelingt, die synthetische Zimmt- 
sanre durch Krystalliaation in ihre Comporienten zu zerlegen. Versuche 
iu dieuer Richtung sind i r i i  Gange, und ich hoffe, bald darfiber be- 
richtrn za kiiunen. 

In mriner letzten Mittheilurig liabe ich die Abhandlung von 
S i m o n  I) eiwiihnt, iri welcher zwei verschiedene Zimmtsauren aufge- 

100 ccrn LBsnog. 



ftihrt siod, und sprach die Vermuthung aus, dass d i e n u s  Styracin 
durch Verseifung mit Natronlange erhaltene Zimmtsaure racemisclie 
d. i. synthetische ZimmtsHure sei. 

Zur Priifung dieser Frage habe ich zusammen rnit Hrri. J$ar k o  \v 

K a l i l b a u m ' s c h e  Storax-Zimmtsaure 1(! Stunden mit starker Natron- 
huge im Kupferkolben gekocht. Die freigemachte SHure zeigte sich 
verandert, bei der  Krystallisation rerhielt sie sich wie synthetische 
Zimmteaure, und mit Brucin wmde zum C'nterschied von der  Storax- 
Zimmtsaure daa in einprocentiger Liisung uni 12 5 0  nach links drehende 
Salz vom Scbmp. 1130 erhalten. 

Es ergiebt sich daraus, dass sich die Storax-Saure thateachlich 
durch Natronlauge in synthetische Zimmtsiiure umwandeln lasst. Das 
dritte Brucinsalz endlich, vom Schmp. 107O, wird nur aus syntheiischer 
Zimmtslure erhalten; es entsteht immer dann, wenn sich vorher das 
Salz vom Schmp. 135O abgeschieden hat, und zwar iri der gleichm 
Menge wie dieses. Es findet sich in der letzten Mutterlauge und 
bleibt beim Verdunsten des Losungsmittels entweder als Gummi oder 
als etrahlig - krystallinischer Kuchen ruriick. Aus Alkohol lasst es 
sich nicht so wie die anderen Salze krydallisiren, wohl nber werden 
aus einem Oemisch ron Alkohol und Aether mesebare Krystalle er- 
halten, welche bei 107O schmelzen und deren einprocentige Liisung 
ca. 8O nach links dreht. 

Die daraus dargestellte Zimmtslure ergab bei der Riickverwaii- 
delung in's Brucinsalz wieder dris Salz vom Schmp. 1070. Der  Schnielr- 
punkt der Sanre wurde aber etwas tiefer, ale der der s y n t h e t i d e n  
Zimmtsaure gefunden; auch scheint es, als ob sich die Siiure durch 
ihre Liislichkeit von den anderen beiden Saoren unterscheide. Diese 
beiden letzten Angaben sollen iudessen noch ofter gepriift werden. 

Von den Salzen Yowohl, als den Sauren wurden messbare Iiry- 
stalle gezogen , welche einer genauen krystallographischeo Unter- 
euchong unterworfen werden sollen. 

Ein ganz anderes Bild erbalt man nun, wenn man die synthe- 
tische Zimmtsaure i n  Renzollosong mit Brucin verbindet. Die Ge-  
sammtmenke der  angewandten Substanzen scheidet sich in Form einw 
einheitlichen Salzes vom Schmp. 92-93" ab,  welcheR eiu Molekiil 
Krystallbenzol enthalt. 

Es war nun von Interessr zu priifen, wie sich die drei bei der 
Trennung in Alkohol erhaltenen Brucinsalze bei der  Krystallisatiou 
ans Benzol verhielten. Es ergab sich dabei die iiberaus merkwiirdige 
Thatsache, dass alle drei Salze aus dem Beuzol in schBnen Krg- 
stallen heranskamen, die sich weder iiusserlich, noch durch den 
Schmelzpunkt nnterscheideii liessen. Sie schmelzen alle bei 92-9:P. 
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Der  Unterechied der drei Salze tritt nber sofort wieder in die Er- 
echeinung, wenn man im Trockcnachrank bei 70- 800 das Krystall- 
benzol verjagt. Dabei schmilzt das  ails dem Salz  vom Schmp. 107O 
erbaltene Salz zu einem Glas  zusammen, welcbes wieder bei 107O 
scbmilzt, wahrend das Salz, welches aus dem Salz vom Schmp. 1350 
erhalten worden war, verwittert, ohne zu schmelzen. Das getrocknete 
Salz scbmilzt wieder bei 135O. Endlich dae Salz vom Scbmp. 1130 
bleibt zum griissten Theil feet, und nur an einzelnen Stellen scbmilzt 
es glasig zueammen. Auch bei dieeem Salz wird nach dem Trocknen 
wieder der  Schmp. 113O erhalten. Alle drei Salze rerloren die fiir 
ein Molekiil Benzol berechnete Gewichtsmenge. 

Die Erscheinung, dass die Verschiedenheit der  Salze durch Auf- 
nahme eines Hrystallisationsmittels verwischt wird, wurde auch bei 
den beiden ans der Allozimmtsaure entstehenden Brucinsalzen beob- 
achtet, welche aus Waaser in grossen, tafelfijrmigen B r p t a l l e n  mit 
Krystallwasser herauskommen , welche weder durch Schmelzpunkt, 
noch durch die Form unterschieden werden kiinnen. 

Es liegt auf der  Hand, dase diese Eigenthiimlichkrit die Ans- 
fiihrung der Trennung in bestimmten Liisungsmitteln direct verhindern 
kann. 

T r e n n u n g  d e r  s y n t h e t i s c h e n  Z i m m t s i i o r e  m i t  d- u n d  Z-Iso- 
d i p h e n y l o s t i t h y l a m i n .  

Die Trennung der synthetischen Zimmtsanre mit den beiden 
activen Isodipheoyloxathylaminbasen wurde gleichfalls in absolut-alko- 
bolischer Liisung vorgenommen. Man erhalt in beiden Fallen in 
feirien Nadeln krystallieirte Salze, welche zunlichet einen sehr wech- 
seloden Schmelzpunkt zeigen. Der wechselnde Schmelzpunkt ist da- 
durch bedingt, dass die Salze mit Krystallalkohol krystallisiren und 
selir rasch verwittern, wodurch dann jedesmal der Schmelzpunkt ver- 
iindert wird. Es gelang schliesslich, durch wiederholte Krystallisation 
aus Alkohol zwei Fractionen zu erhalten, welche ibre Eigenscbaften 
nicht mehr anderten. Die schwerer liisliche Fraction aue der  Links-  
base schmolz nach dem Trocknen bei 136-137O und ergab in eio- 
procentiger L6sung im 2 dcm-Rohr: 

[cx]n = - 63.50. 
Das leichter liisliche Salz schmilzt nach dem Trocknen bei 1280 

und ergab in gleicher Concentration : 
[a]D = - 46.5'. 

In derselben Weise wnrden auch mit der Rechtebase zwei Salze 
rom Schmp. 128O resp. 136O erhalten, welche anniihernd urn dieeelben 
Winkel nach rechts drehten. 

Beddrk d. D. h e m .  GerelbcM. Jahrg. XXXIX. 19 



Da nun die Storax-Zimmtsaure die eine Componente der  synthe- 
tischen Zimmtsaure vorstellt, so eollte es  umgekehrt mit ihr  gelingen, 
die racemische Isodiphenyloxathylaminbaee in ihre optiech - activen 
Componenten zu spalten, wenn anders nicht durch die Bildung einee 
halbracemischen Salzes die Trennung verhindert wird. 

Um uns nun von der  Maglichkeit der  Trennung vorher zu fiber- 
zeugen, haben wir in erster Linie die Storax-Zimmteaure eowohl mit 
der  Rechts- ale mit der Links-Base vereinigt. 

Dabei war in beiden Fallen nur ein Salz zu erwarten; das  eine 
eollte etwa 63O nach der einen Seite drehen und getrocknet bei 1360 
echmelzen, das andere dagegen etwa 46O nach der auderen Seite drehen 
und getrocknet bei 128O schmelzen. 

Da nun die Storax-Zimmtsaure rnit Brucin das Salz bildet, welchee 
in 1-proc. Losung 0 dreht, in  5-proc. Liisung rechts, so scheint diese 
Sanre, trotz der  Linkshemiijldrie, in den Salzen die Drehung nach 
rechts zu befijrdern, ebenso wie die rechts-hemi6drische Componente 
der Allozimmtstlure im Salz rnit Brucin die Drehung nach links ver- 
stiirkt. Man konnte daher erwarten, dass auch bei den Salzen der  
Storax-Zimmteaure rnit den activen Isodiphenyloxiithylaminbasen sich 
ein Einfluss im glaichen Sinne geltend machte. 

Unter dieser Voraussetzung eollte die Storax-Zimmtsaure mit der  
Rechtsbase dae etwa + 63O drehende Salz vem Schmp. 136O ergeben, 
wahrend mit der  Linksbase ein etwa -46O drehendes Salz vom 
Schmp. 128O entstehen aollte. 

L i n k  s - I s  o d i p h e n  y 1 o x& t h J 1 a m  in  n n d S t o r ax- Z i m m t s a u r e. 
1.07 g Base nnd 0.74 g Saure wurden in 4 ccm absolutem Al- 

kohol in der  Warme geliiet. Beim Reiben rnit dem Glasstab schied 
eich ein einheitliches Sale ab, welches lufttrocken bei 75 -800 
schmolz; nach dem Trocknen bei 8 0 0  zeigte es den Schmp. 1280. Es 
bildete eich quantitativ nur dies eine Salz. 

Die einprocentige 
Liisung des getrockneten Salzes drehte 

Daeeelbe enthalt 2 Molekiile Krystallalkohol. 

[.ID = - 44.4'. 

Rechte-Isodiphenyloxathylamin nnd S t o r a x - Z i m m t s a u r e .  
Die Rechtsbase, in denselben Mengenverhtlltnissen rnit der Storax- 

Zimmtsaure eusammengebracht , gab quantitativ ein Salz, welches bei 
130-1320 echmolz, beim Trocknen bei 800 ein Molekiil Krystall- 
alkohol verlor und dann den Schmp. 1360 zeigte. Eine einprocentige 
Lbeung des getrockneten Salzes drehte: 

[.ID = + 64". 
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Auf Grund dieser Beobachtungen sind die bei der  Trennung des 
T Isodiphengloxathylamins mit Storax- Zimmtsiiure zu erwartenden Salze 
unzweifelhaft verschieden, und es  wird sich nur darum handeln, ein 
fiir die Treonung geeignetes Lijsungsmittel zu finden. 

Die Trennungsversuche sollen sobald wie miiglich in Angriff ge- 
nommen werden. 

Nach diesen Mittheiluogen wird wohl Niemand mehr daran zwei- 
feln, dass ee sich bier um eine vollstaiidig neue Art raumlicher 
Isomerie handelt, welche zwar in vieler Hinsicht eine gewisse Aehn- 
lichkeit mit der  Isomerie bei Kijrpern mit asymmetrischen Kohlen- 
stoffatomen aufweist, die sich aber andererseits doch sehr wesentlich 
von letzterer Isomerie unterscheidet, indem bier die Asymmetrie des 
Molekiils nicht abhangig ist von der  entgegengesetzt raumlichen An- 
ordnung von vier verschiedenen Gruppen auf den Ecken eines voll- 
kommen symmetrischen Tetragders ; vielmehr hat man hier zwei 
gleiche und zwei verschiedene Gruppen auf den Ecken eines nicht 
symmetrischen. langgestreckteu Tetragders, dessen Kern durch die 
vierwerthige Gruppe >C : C< gebildet is t ,  vertheilt anzunehmen. 

GOOH COOH 

Diese Verschiedenheit in der  Ursache der  Asymmetrie mecht es  auch 
leicht verstiindlich, dass derart asymmetrische Molekiile fiir sich allein 
die Ebene des polarisirten Lichtes nicht mehr drehen. 

Wenn man daher wohl stets aus dem optiechen Drehungsver- 
miigen einerseits und der Hemicdrie andererseits auf den asymme- 
trischen Bau, sei es des Krystallmolekiils oder des chemischen Mole- 
kiils, zuriickschliessen darf, so echeint es, als ob weder die HemiGdrie 
noch die optische Acthi ta t ,  noch beide gleichzsitig eine unbedingte 
Folge der  Asymmetrie dee Malekiils sei; wohl aber muss die Asym- 
metrie eines Molekiils in die Erscheinung treten, wenn man dasselbe 
mit entgegengesetzt - asymmetrischen Kiirpern verbindet , indem dabei 
uicht congruente und daher identische Molekiile entstehen kannen, 
sondern die entetehenden Molekiile verschieden sein miissen. 

Der Umstand, dass i u  der Pflanze nur  die eine Componente der  
Allozimmtsaure und die eiue Conipoueute der Zimmtsaure vorkommen, 

19. 
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machen es sehr wahrscheinlich, dass diese Isomerie auch im Haustialt 
der Nstur  eine wichtige Rolle spielt. 

Die Untersuchungen werden nach verechiedenen Ricbtungen fort- 
geeetzt. 

S t r a s s b u r g  i. Els., Chem. Institiit von E r l e n m e y e r  ilnd Kre i r tz .  

62. Hans 8 t o  b b e : Nitrophenyl-dimethylfulgensauren und ihre 
gelben Fulgide. (1 4. Abhandlung iiber ButadiEnverbindungen.)  

[Mittheilung aus dem chemischen Laboratoriurn der Universitiit Leipzig.] 
(Eingcgangen am 12. Januar 1906.) 

In  der 12. Abhandlung iiber Butadignverbindungen l) berichteten 
S t o b b e  und K i i l l e n b e r g  iiber die drei gelben o-,  m- und p-Nitro- 
triphenylfulgensauren (I) und die zugehBrigen rothen Fulgide. Um zu 
erfahren, welche Farbanderung der  Ersatz von zwei Phenylen durch 
zwei Methyle hervorrufen wiirde, habe ich in Gerneinschaft mit Hrn. 
K a r l  L e u  n e r  die den obigen Verbindnngen entsprechenden u-Nitro- 
phenyl-d,6-dimethylfulgensauren (11) und ihre Fulgide dargestellt. 

(CsH5)sC:C.COOH (CH& C:C. COOH 
I. 11. 

 NO^ .cS H, .cH:C. COOH  NO^. c6 H*. CH : c. COOH . 
Wir. condmsirten zu diesern Zwecke die drei Nitrobenzaldehyde 

mit Dimethylitaconsaureester. Die Reactionen verliefen im allgemeiuen 
glatt ohne Bildung von Nebenproducten, ebeneo wie die ganz analogen 
Syrithesen der  nitrirten Triphenylfulgensauren. 

Die Parbe der  neu gewonnenen Siiuren ist weiss bin hellgelb, die 
ihrer Baryumsalze weiss bis hell-griingelb. Durch Einwirkung von 
Acetylchlorid werden die Sauren in ihre gut krystallisirenden, g e  1 b e  n 
Fulgide umgewandelt. 

Unsere Aufgabe war ,  die verscbiedenen Farbtiine der  drei iso- 
meren Nitrophenyldimethylfulgensauren und ihrer Derivate iibersicht- 
lich zusammenzuetellen, die Isomeren zunachst unter sich, dann aber  
auch mit den Derivaten der  Nitrophenylfulgensauren und schliesslich 
auch mit den nicht nitrirten Monoaryl- und Triaryl-Verbindungen zu 
vergleichen. Hierzu rniige die folgende Tabelle dienen. Wir  finden 
darin in der ersten Spalte die Namen und Formeln der Fulgensiiuren, 
in der zweiten bis vierten Spalte die EBrperfarben der Sauren, der  

1) Die voraufgegangenen 13 Abhandlungen: Diese Berichte 37, 2232, 
2236, 2240, 2165, 2656, 2662 (19041; 38, 3673, 3682, 3893, 3897, 4075, 
4081, 4087 [1905J. 


