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Allgemelne und physikalische Chemie.

E. J. Shaeffer, M. G. P au lu s und H a r ry  C. Jo n es, Die Anderung der Ab
sorption des Lichtes durch Wasser infolge der Gegenwart stark hydrierter Salze, ge- 
messen mit JSilfe des Eadiomikrometers. — Bedeutung der Ergebnisse fiir die Sohał- 
theorie der Losungen. (79. Mitteilung.) (Ygl. Gdy, S h a e ffe r  u. Jones, Physikal. 
Ztschr. 14. 278; C. 1913. I. 1655.) Die Messung der Absorption mit Hilfe des 
Eadiomikrometers wird so weit verfeinert, daB sie gestattet, die kleinen Wellen- 
langediflerenzen in den Absorptionsmaximis der Lsgg. stark hydrierter Salze und 
des reinen W . mit Sicherheit festzustellen. Diese Verschiebung findet im Gegen- 
satz zu der Theorie von LlVENS (Physikal. Ztschr. 14. 660; C. 1913. II. 1021) nach 
Kot zu statt. Yon stark hydrierten Salzen wurden auBer den fruher untersuchten 
noch die folgenden bearbeitet: MgBrj ,  MgSOit ZnSOt , Zn{N 03\ .  Die Eesultate 
bestatigen den friiheren Befund, wonach stark hydrierte Salze im allgemeinen eine 
viel geringere Absorption haben ais eine Sehicht W. von der gleichen Dieke wie 
das W. in der Lsg. Beim Minimum der Durchlassigkeit ist, auBer beim Zn(NOa)a, 
die Absorption der Lsg. stets kleiner ais die des reinen W . (Physikal. Ztschr. 15. 
447—53. 1/5. [Januar.] John Hopkins Uniy.) Byk.

B. B e rg g re n , Uber eine Methode zur Bestimmung der Oberflachenspannung 
amorpher Kdrper. Ober die Best. der Oberflachenspannung fester, amorpher Kórper 
liegen noch sehr wenige Yerss. vor, die auch zu ganzlieh yoneinander abweichen- 
den W erten fiihrten. Der Vf. arbeitet anf Grund folgender tJberlegung: Auf einen 
frei herabhangenden Faden wirken zwei entgegengesetzte Krafte ein. Die Schwer- 
kraft sucht ihn zu yerlangern, die Oberflachenspannung sucht ihn zu verkurzen. 
Fiir jeden Faden gibt es eine bestimmte Lange, bei welcher sich beide Krafte 
das Gleichgewicht halten, u. aus dieser Lange kann man die Oberflachenspannung 
berechnen. Fiir Metalle ist diese Methode nicht anwendbar; bei ihnen konnte 
auch unmittelbar unterhalb des F. keine Kontraktion beobachtet werden; dagegen 
wurden bei amorphen Stoflten brauchbare Eesultate erzielt. Die Verss. wurden 
mit Pech, Kolophonium, Kopal und Glas angestellt und zeigten, daB die Ober
flachenspannung dieser Stofle yon der gleichen GroBenordnung ist wie bei den 
gewohnlichen Fil. (Ann. der Physik. [4] 44. 61—80. 28/4. [28/1.] Stockholm. Physik. 
Inat. d. Uniy.) SaCKOR.

W a lth e r  S orkau, Zur Kenntnis der Turbulenzreibung. (Vgl. Physikal. Ztschr.
12. 582; 13. 805; C. 1911. IL 822; 1912. II. 1175.) Dm zu prufen, wie weit 
etwa die friiheren Eesultate des Vfs. auf Unyollkommenheiten des App. beruhen, 
arbeitete T. TJgarte mit einem ReibungsgefaB, bei dem der Obergang aus den 
Capillaren in die Seitenrohre sich ganz allmahlich yollzieht. Die untersuchten 
Substanzen waren wieder Athylacełat, Chloroform, Aceton, Athylather bei Tempp. 
zwischen 5 und 50°. U g a r te  fand diesmal nur zwei Turbulenzstadien, die Tur-
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strome im hohen Yakuum moglichst leicht zu untersuchen. Der Befund anderer 
Foraeher, wonach die Thermionenstrome mit zunehmender Verbesserung dea 
Yakuums dauernd abnehmen sollen, wird auf mangelnde Beobaehtung dieser Be- 
dingungen zuriickgefuhrt. Bei Druckon yon weniger ais 10—0 cm ist hiernach die 
Elektronenemission einea gliihenden festen Korpera eine wichtige spezifische Eigen- 
achaft der Substanz und beruht niclit auf sekundaren Ursachen. (Physikal. Ztschr. 
15. 516—26. 15/5. [20/4.] Forscbungslab. d, General Electric Company, Shenectady, 
N.-Y.) Byk.

W . S eho ttky , D ie W ir kun g der B auniladung a u f  Thermionenstrome im  hohen 
Yakuum . (Vgl. yorst. Ref.) Vf. hat aich bereits friiher mit der Theorie der Elek- 
tronenleitung in einem von allen positiyen Ladungen oder Gasmolekiilen leeren 
Raume beschaftigt, und z war in einem Gebiet, wo die Anfangsgescbwindigkeiten 
der Elektronen noeh eine yerhaltniamaBig groBe Rolle spielen. Beziiglich der 
Einzelheiten yerweist Vf. auf eine demnachBt erscheinende Arbeit. (Physikal. 
Ztschr. 15. 526—28. 15/5. [27/4.] Steglitz.) Byk.

A. W e h n e lt und E. L ieb re ich , Liber die Energie der Elektronenemission 
gluhender Korper. An Cafctumo,rj/cZelektroden beobachtet man unter gewissen Um- 
atanden eiu Masimum des Elektronenstromes, welcher yon Temp., angelegter Span- 
nung und dem Druck im Rohr abhangig ist. Diese beaonderen Umstande sind da- 
durch bedingt, daB StoBionisation eintritt. Die von den Vff. beobachtete StoB- 
ioniaation ist durch H2-Abgabe des Drahtea yeruraacht. (Physikal. Ztschr. 15. 
548—58. 1/6. [April.] Berlin. Physikal. Inst. d. Univ.) B y k .

W . A rk a d ie w , Magnetisierungskoeffizienten der Gestalt des Stoffes und  des 
Korpers. In  der yorliegenden Mitteilung werden gewiase korperliche Magnetisie
rungskoeffizienten und 7?, eingefiihrt, welche durch die aufiere Feldstarke S  die 
Magnetisierung des Korpers unmittelbar darstellen kornien: J  —  B y l i  u. B  —  MlII . 
Dabei werden ais Formfaktoren des Korpers auBer den bekannten Entmagnetisie- 
rungskoeffizienten U  besondera die Grenzwerte der korperlichen Magnetiaierungs- 
koeffizienten herbeigezogen, namlich die Gestaltssuszeptibilitat K  =  1 j H  und die 
Gestaltspermeabilitat fi  —  4 n/JS. F ur diese GroBen wurden die folgenden Ergeb- 
nisae erhalten: 1. Es wurde gegeben der Zuaammenhang zwischen den axialen 
Gestalts- und Korperpermeabilitaten eines dreiachaigen Ellipsoids. 2. Es wurde 
ein Rechnungsyerfahren ftlr die Magnetisierungskoeffizienten yerschiedener Korper 
gegeben. 3. Die Koeffizienten von zylindriscben Biindeln wurden auf diejenigen 
yon Zylindern zuriickgefuhrt. 4. Ea wurde die Bedingung der fiir die Aufspeiche- 
rung der magnetischen Energie am meiaten okonomiachen Form dea Korpera ge
geben. (Journ. Rusa. Phys.-Chem. Ges. [phya. Tl.] 46. 22—42. Mai. Moakau.)

Fischer.
B. B au le , Theoretische Behandlung der Erscheinungen in  rerdunnten Gasen. 

Friihere Autoren (Sm oluchowski, Kundt u .  W arburg) haben die ErBcheinungen 
der Gleitung und dea Temperaturaprungea in sehr yerdunnten Gasen theoretisch 
nur angeniihert behandelt. Der Yf. fuhrt dieae Unteras. weiter, indem er die feste 
W and nicht ala Kontinuum, sondern ais ein Punktgitter auffaBt, in welcher die 
aufstoBenden Gaamolekeln mehr oder weniger eindringen konnen. Auf Grund 
dieaer Betrachtung ergibt aich, daB daa friihere Ergebnis, nach welchem das Ver- 
hiiltnia des Gleitungskoeffizienten zum Temperatursprung gleich 8/15 sein aollte,- 
falsch ist, yielmehr ist diesea Verhaltnia noch eine Funktion der Molekulargewichte 
yon Gaa und W and, aowie des Molekularabstandes des festen Stofies. Die er- 
haltenen Gleichungen werden durch die alteren Eiperim ente yon L a z a r e ff  (Ann.
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der Physik [4] 37. 233; C. 1912. II. 1090; T im ir ia z e f f , Ann. der Phyaik [4] 40. 
971; C. 1913. II. 8 und KN0DSEN, Ann. der Physik [4] 34. 593; C. 1911. I. 1539) 
ausgezeichnet bestatigt. (Ann. der Physik [4] 44. 145—76. 28/4. [25/2.] Gottingen.)

Sackur.
P a u l N eu b e rt, Uber die Schichtung in reinen Gasen und ihre Beeinflussung 

durch Verunreinigungen. (Vgl. Ber. K. Sachs. Ges. Wiss., Math.-phys. KI. 65. 75; 
C. 1913. II. 220.) Auch reiner Wassersłoff zeigt Schichtung; doch wird diese schon 
durch geringe Mengen elektronegatiyer Gase, wie 0 „  CJ,, stark bzgl. der Schicht- 
lange geSndert. Bei N , wird die Schichtbildung mit wachsender Reinheit des 
Gases abgeschwacht. Reiner Oa zeigt keine Schichtung. Im allgemeinen setzt, 
mit Ausnahme des H „ die Schichtbildung stets dann ein, wenn man zwei in ihrem 
elektrischen Verhalten moglichst yerschiedene Gase b a t  Vf. bringt dies mit der 
Elektronenaffinitat in Verb. (Physikal. Ztschr. 15. 430—33. 1/5. [Ende Marz.] 
Leipzig. Physikal. Inst. d. Uniy.) B y k .

E rich  S tenger, Die Sersłellung von Duplikatnegatwen, die Methoden der Bild
umkehrung, Seitenvertauschung und des Abziehens der Bildschicht. V. Positive unłer 
Verlust der Negative. (Vgl. Ztschr. f. Reproduktionstechnik 1909; C. 1909. II. 1826.) 
In der Hauptsache zusammenfassendes Ref. Eiperim entell stellt Bich Yf. die Aufgabe, 
nach einem gegebenen Originalnegatiy ein gleichwertiges Duplikatnegatiy zu liefern. 
Das erste benutzte Verf. ist die Bildumkebrung durch zweifacheBelichtung u.Entw. mit 
dazwischen geschalteter Auflosung des zuerst entwickelten Ag-Bildes. Diapositiy- 
platten fiihrten dabei muhelos zu Duplikaten, die harter ais das Original sind; die 
Resultate bei Verwendung von Negatiypapier befriedigten weniger. Bei dem Verf. 
der Bildumkehrung durch Solarisation lieferte die Methode der Vorbelichtung 
stets die besten Resultate, und z war yerlangte dabei die peptisierte Bromsilber- 
gelatine yermoge ihrer grofien Solarisationsneigung die kiirzeste Arbeitszeit. Die 
Herst. von Duplikatnegatiyen dureh Belichtung wahrend der Entw. (SABATiERsche 
Bildumkehrung) gibt die besten Erfolge, wenn man die erste, daa positiye Bild er- 
zeugende Kopierung so einrichtet, daB ein weiches Bild entsteht, die zweite, das 
Negatiy erzeugende Belichtung, so yornimmt, daB ein hartes Bild resultiert. Eigene 
Yerss. bat Yf. ferner noch angestellt iiber Bildumkehrung durch Zusatze znm Ent- 
wickler und Erzeugung yon Duplikatnegatiyen durch Behandlung der lichtempfind- 
lichen Schichten mit Jodsalzlsgg. vor der Entw. Die gestellte Aufgabe lost am 
besten das erste Verf. (Ztschr. f. Reproduktionstechnik 1913 und 1914. 46 SS. 
August 1913—Januar 1914. Charlottenburg. Techn. Hochschule. Sep. v. Vf.) B yk.

E. S tenger und H. H e lle r , Quantitativer Vergleich der Wirkung verschiedener 
Abschicacher. (Vgl. Ztschr. f. Reproduktionstechnik 1912 u. 1913; C. 1913. II. 1192.) 
Vff. cbarakterisieren eine Anzahl photographischer AbschwScher, Ammoniumpersulfat-, 
Chinon-, Blutlaugensalz-, Natriumthiosulfałabschwacher, bzgl. der Art ihrer W rkg. 
(Jahrb. f. Photographie u. Reproduktionstechnik f. 1913. 4 SS. Sep. v. Vff.) Byk.

E rich  S tenger, Die Sabatiersche Bildumkehrung. (Vgl. T r iy e l l i ,  Ztschr. f. 
wiss. Photographie, Photophysik u. Photocbemie 6. 197; C. 1908. II. 135.) S aba- 
TIER hat beobacbtet, daB ein negatiyes Bild auf einer nassen Kollodiumplatte sich 
in ein Positiy yerwandelt, wenn wahrend der Entw. des Negatiys plotzlich das 
Tageslicht darauf fallt; das Negatiy hort sofort auf, sich weiter zu entwickeln, es 
kehrt sich um, und nach kaum einer Minutę geht es in ein yollstandiges Positiy 
iłber. Vf. zeigt, daB es sich hier um kein Sólarisationsphanomen handelt, sondern 
um eine Polarisation im Sinne yon T r iv e l l i .  Die zur Bildumkehrung notwendigen 
Belichtungen sind bei der SABATlERschen Umkehrung yiel kleiner ais bei der



6

Polarisation. (Ztschr. f. wisa. Photographie, Photophysik u. Photochemie 13. 369 
bis 381. April 1914. [Dez. 1913.] Charlottenburg. Photochem. Lab. d. Techn. Hoch- 
echule.) Byk.

A. B o u taric , Beitrag zur optischen Untersuchung triiber Medien. Beziehung  
zwischen Absorptionsvermógen und Polarisation des zerstrcuten Lichtes. (Vgl. Le 
Radium 11. 15; C. 1914. I. 1329.) Ais trubes Medium wurde ein feiner Nd. von 
Chlorsilber, der in W. suspendiert war, untersucht. Eine derartige Suspension ver- 
iindert sich mit der Zeit in dem Sinne, daB die suspendierten Teilchen bei kon- 
stanter Gesamtmasse der Korner waehsen. Es wurde festgestellt, daB die Menge 
des durebgehenden Lichtes und die Polarisation sich in gleicher W eise andern; 
die Beziehung zwischen beiden GroBen wird durch eine regelmaBige Kurve wieder- 
gegeben. — lat ein trubes Medium sehr reich an Teilchen, die in bezug auf die 
Lange der Lichtwellen sehr klein sind, so kann es ein stark polarisiertes Licht 
zerstreuen und dabei eine betrachtliche Absorption gegeniiber den durchgehenden 
Lichtstrahlen ausiiben. Besteht es dagegen aus einer kleinen Anzahl relativ groBer 
Teilchen, so kann die Polarisation des zerstreuten Lichtes sehr geringfiigig sein, 
wahrend die Lichtintensitat kaum durch den Durchgang geschwacht wird. Ober 
die Anwendung dieser Betrachtungen auf die Attnosphare siehe Original; ais SchluB- 
folgerung ergibt sich, daB die Yeranderungen, die in der Atmosphare vor sich 
gehen u. sich durch ihre W rkg. auf die Polarisation u. das Absorptionsvermogen 
JiuBern, sich auf Teilchen erstrecken, dereń Dimensionen mindeatens von der 
GroBenordnung der Wellenlangen des Lichtes sind. (Le Radium 11. 74—81. Marz. 
[12/3.] Montpellier. Facultć des Sciences de l’Universitó. Lab. de Phys.) Bugge.

G. Krutkow, Die Lichłąuantenhypothese fiihrt zur spektralen Formel von Wten. 
Unter Verwendung der von ElKSTEIN gemachten Annahmen, daB die Eigen- 
schwingungen der Lichtąuanten nur die Energien 0, hv,  2 hv  • • • • besitzen 
konnen, und daB dieae Energien durch Aneinanderlagerung von elementaren un- 
abhangigen Energiequanten hv  erhalten werden, leitet Vf. die Formel von W ien

ę„ ==> c e e ~ ^ r  ab. (Joum. Ruas. Phys.-Chem. Ges. [phys. Tl.] 46. 12—21. Mai 
1914. [Dezember 1913.] Leiden.) F ischee.

L. W ertenste in , JSxperimentelle Untersuchungen iiber den radioakticen BuckstofS. 
(Vgl. B ian u , WestenSTEIN, Le Radium 9. 347; C. 1913. L 226.) Vf. unterauchte 
die bei der Emission von a-Teilchen durch RuckstoB erzeugten materiellen Strahlen 
(„a-Strahlung“). Fiir die Reichweite der a-Teilchen des B a d iu m A  (fortgeschleuderte 
Ra B-Atonie) ergaben sich (bei Atmoapharendruck) folgende W erte: 0,12 mm in 
Luft, 0,72 mm in Wasserstoff u. 0,00002 mm in Silber; eine zweite, mit yerbesserter 
Yersuchsanordnung auagefuhrte Best. fiihrte zu den W erten 0,14 mm (Luft) und
0,83 mm (Wasserstoff). Die Reichweite der a-Teilchen in Luft ist ca. 350-mal 
kleiner ais die der entsprechenden «-Teilchen, wahrend die kinetische Energie 
eines a-Teilchens ca. ‘/so von der des a-Teilchens betragt; ein a-Teilchen yerliert 
also auf seinem Wege yiel mehr Energie ais ein a-Teilchen auf demselben Wege. 
Eine genaue Unters. der Absorption, die ein kanalisiertes Biindel von a-Teilchen 
des Ra A in Luft und in Wasserstoff erfahrt, fiihrte zur Feststellung verschiedener 
Analogien zwischen der Absorption der a-Strahlen und deijenigen der a-Strahlen. 
Die Zahl der a-Teilchen eines Bundels bleibt konstant innerhalb der eraten HSlfte 
der Reichweite; dann wird sie mit wachsendem Abstand kleiner, zunachst langsam, 
dann sehr rasch. In Wasserstofi ist die letzte Absorption auf ein kleineres Stiick 
der Reichweite beschrankt ala in Luft; in beiden Fallen kommen die Teilchen
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weniger plotzlich zum Stillstand ala die entsprechenden a-Teilchen. Diea hangt 
mit der durch die groBere M. bedingten groBcren Zerstreuung der a-Teilchen zu- 
sammen. Die relatiye Anzahl der bei der Umwandlung des Ra A ausgestoBenen 
a-Teilchen iat bei einer gewohnlichen aktiyen Oberflache etwas kleiner ais die 
Zahl der vom Ra A gleichzoitig emittierten a-Teilchen; yerwendet man glatte und 
gereinigte aktive Oberfliichen, so beobachtet man praktisch ebensoyiel o-Teilchen 
wie a-Teilchen.

Die o-Strahlen konnen die L uft ionisieren, wie beim Ra C und beim Ra A ge- 
nauer festgestellt wurde. Das Ionisierungsyermogen kann in Fallen, in denen eine 
direkte Identifizierung der durch RiickstoB erzeugten Substanz nicht moglieh ist, 
zur Charakterisierung der a-Strahlung benutzt werden. Zu Beginn des Bereiehes 
der a-Strahlen ist ihr Ionisierungsyermogen merklich groBer ais das der a-Strahlen 
(unter Umstanden 5-mal so groB). Mit abnehmender Geschwindigkeit eines a-Teil- 
chens nimmt auch sein Ionisierungsyermogen ab. Im  allgemeinen kann man sagen, 
daB die Eigenschaften der a-Strahlen (Absorption u. Ionisierungsyermogen) analog 
denen sind, welche die a-Strahlen gegen das Ende ihrer Reichweite hin zeigen. 
Die StoBe, welche in beiden Fallen die Absorption bestimmen, liegen anscheinend 
der Art nach zwischen den StoBen, wie sie die kinetische Gastheorie yorsieht, und 
denjenigen, welche die a-Teilchen zu Beginn ihrer Reichweite erfahren. (Ann. 
Phys. [9] 1. 347—92. April. 393—432. Mai.) B u o g e .

A. F. K o v a rik , Beichweite der a-Teilchen in Luft lei verschiedenen Temper a- 
łuren. Vf. ermittelte nach der Methode von G eigeb und N o t t a l l  die Reichweite 
der a-Strahlen des Poloniums in Luft bei folgenden Tem pp.: 90, 273,7, 297,3, 298,0, 
300,0 , 362,0° absol. Die diesen absol. Tempp. entsprechenden Reichweiten (in cm 
bei 760 mm) sind 1,13, 2,56, 3,86, 3,84, 3,87, 4,73. Bei 0° und 760 mm 
Druck betragt die Reichweite der a-Strahlen in Luft 3,56 cm. Der Quotient aus 
Reichweite und absol. Temp. is t, auBer bei tiefen Tempp., konstant. (Le Radium 
11. 69—71. Marz. [15/3.] Cambridge. Uniy. Phys. Lab.) Bugge.

A lois F. K o v a r ik  und L ouis W .  M c K e e h a n , Messung der Absorption und 
Tłeflexion von fi-Teilchen durch direkte Zahlung. Nach G eiger (Ber. Dtsch. Phys. 
Ges. 15. 534 [1913]) erfolgt an einer scharfen Spitze, dereń Spannung eben unterhalb 
der zur Erzeugung kontinuierlicher Entladung erforderlichen Spannung gehalten 
wird, eine momentane Entladung, sobald in ihrer Nahe ein paar Ionen, z. B. durch 
ein /9-Teilchen, erzeugt werden. Indem der entstehende StromstoB durch ein 
Saitenelektrometer nachgewiesen wird, kann so die Anzahl der (3-Teilchen gezahlt 
werden, die Substanzen durchdringen oder an ihnen reflektiert werden. Die Methode 
wurde angewandt auf die Absorption der (9-Teilchen des JRa JE durch Al und Sn, 
des aktiyen Nd. von Th durch Al und Sn. Die Absorption erfolgt nach diesen 
Messungen nicht nach einem Eiponentialgesetz, wahrend das Gesetz fur die Ab- 
nahme der Ionisation diesen Typus hat. Reflektierte u. durchgelassene ^-Teilchen 
sind numerisch utarker abaorbierbar ais die einfallende Strahlung. Die Anzahl an 
yerschiedenen Elementen reflektierter fi  -Teilchen nimmt mit dem At.-Gew. in fast 
gleicher Art wie die Ionisation der reflektierten Strahlen zu, woraus folgt, daB die 
Geschwindigkeitsabnahme der (S-Teilchen infolge von Refleiion nahezu unabhangig 
von dem refłektierenden Materiał ist. Zerstreuung durch sehr diinne Folien be- 
wirkt eine Zunahme der Anzahl yon (3-Teilchen, die in gewisser Entfem ung in 
Richtung der Normalen zu den diinnen Folien aufgefangen werden. (Physikal. 
Ztschr. 15. 434—40. 1/5. [18/3.] Minnesota. Physikal. Lab. d. Univ.) Byk.

T he S v ed b erg , Uber die Schwankungen in der von einer radioaktiven Losung 
emittierten a-Strahlung. (Ygl. Ztschr. f. physik. Ch. 74. 738; C. 1911.1. 2 ) Gegen
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die molekularkiuetische Theorie, die Vf. fiir seine Verss. friiher gegeben hat, hat 
V. SCHWEIDLER (Physikal. Ztschr. 14. 198; C. 1913. I. 1567) Einwande erhoben, 
die Vf. nunmehr ais berechtigt anerkennt. Zu den nach v. S ch w e id ler  aus den 
gewohnlichen radioaktiyen Schwankungen sich ergebenden Effekten tritt noch ein 
besonderer EinfluB der Strahlung der Grenzflachen hinzu. Neue Yerss. hat Vf. mit 
S a C lt -Lag. angestellt, wo man sicher ist, daB es sich um eine echte Lsg. handelt. 
Die Resultate stimmen nicht mit der einfaehen Theorie von V. S ch w eid ler  iiberein. 
Vf. Bchlfigt die Erklarung vor, daB durch die Tatigkeit der entlang der Bahn der 
a-Teilchen entstandenen Ionen eine kurzdauernde Anhaufung von radioaktiyen 
Atomen in dor Nahe des zerfallenden Atoms stattfindet. (PhyBikal. Ztschr. 15. 
512—16. 15/5. [April.] Upsala. Chem. Uniy.-Lab.) Byk.

B. FessenkofF, Uber das Gesetz der Lichlreflcxion an matten Substanzen. Der 
zahlenmaBige Ausdruck des vom Vf. abgeleiteten Befleońonsgesetzes fiir matte Sub
stanzen steht in Ubereinatimmung mit den experimentell von AngstkOm (fiir Gips, 
Magnesia u. MgCO,) gefundenen Werten. (C. r. d. l’Acad. des sciences 158. 1271 
bis 1273. [4/5.*].) Bugge.

F. Paschen und W. Gerlach, Z u r  Frage nach dem elektrischen Analogon zum  
Zeemaneffekt. Vff. suchen nach einer Anderung der Wellenlange des Resonanz- 
lichtes der H g-Linie 2537 im elektrischen Felde, und z war bei der Emission wie 
bei der Absorption. Sie finden keine solche trotz Anwendung einer auBerst 
erapfmdlichen Anordnung u. schlieBen daraus, daB der STARKsche EfFekt (Sitzungs- 
ber. Kgl. Pr. Akad. Wiss. Berlin 1913. 932; 0 . 1914 .1. 214) kein eigentliches Ana
logon zum ZEEMANschen Effekt sein kann. (Physikal. Ztschr. 15. 489— 90. 15/5. 
[9/4.].) Byk.

A. Harnack, Die Anwendung des nichtkondensierten Funkens fiir  Mełallspektren 
ais neue Methode zur E rzeugung von „FlammenspeMren“. W enn man in den 
nichtkondensierten Funken Metalldampfe in ausreichender Menge hineinbringt, so 
erhalt man ein lichtstarkes Spektrum besonderer Art, das Yf. ais F u n k e n f la m m e  
bezeichnet. Es ist ein typisches Flammenspektrum, kein Funkenspektrum, das 
eine besondere groBe Ahnlichkeit mit der Knallgasflamme besitzt. Die Funkenflamme 
in einer H,-Atmosphare ist ein Gegenstiick zur HCl-Flamme, insofern beide 0 2-freie 
Flammen yorstellen. Fiir die Erdalkalimetalle wurde ein Yergleich der Spektren 
der Funkenflamme in O, und H, mit denen der Knallgas- und Chlorflamme durch- 
gefuhrt. (Physikal. Ztschr. 15. 578—81. 1/6. [April.] Leipzig. Theoretisch-Physikał. 
Inst. d. Univ.) Byk.

Anorganisehe Chemie.

B. B ianu , Uber die Ionisałion des Wasserdampfes durch die u-Strdhlen des 
Poloniums. Yf. ermittelte die BRAGGsche Ionisationskurve in W asserdampf u. in 
Luft bei einem Druck, welcher der gleichen Reichweite entsprach. Die Versuchs- 
anordnung war die von Bbagg , modifiziert durch Abanderungen, welche das 
Arbeiten bei erhohter Temp. erforderte. Der Vergleich der beiden eiperimentell 
erhaltenen Kurven zeigt, daB die GeBamtionisation in W aaserdampf gleich der Ge- 
samtionisation in Luft ist. Ist a die Reichweite der a-Strahlen und p  der Druck 
eines Gases, so ist fur Gase a -p  =  C te ;  fur Dampfe gilt die Beziehung a -d  == 
O te  {d =  D.), dereń Richtigkeit fur Tempp. zwischen 75 und 100° beim Wasaer- 
dampf mit einer Genauigkeit von 3°/„ bewieaen wurde. Der mittlere W ert von
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G te  betragt, wenn p  in g/qcm u. a in cm ausgedriickt wird, 0,00375. (Le Radium
11. 65—69. Marz. [5/3.] Paris. Facultć des Sciences. Lab. Cdrie.) B ugge.

W. S. G ripenberg , Uber die Tiefe der Łichtwirkung beim Selen. (Vgl. T y n d a l l  
und W h ite, Physikal. Ztschr. 15. 154; Philos. Magazine [6] 27. 370; C. 1914. L 
947. 1242.) Die Lichtwrkg. erstreckt sich yerhaltnismaBig sehr tief ins Innere des 
Se. Es ist anzunehmen, daB sogar die im Schatten der Elektroden befindlichen 
Teile kraftig beeinfluBt werden. (Physikal. Ztschr. 15. 462. 1/5. [23/3.] Masaby 
[Finnland]) BYK.

/  A lfred  B e n ra th  und H e rb e r t T u ch e l, Uber die Einwirkung des Lichtes auf 
Chlorwasser. Man hat bisher die fortschreitende Zers. von Cl,-W. im Licht an 
yerschiedenen, verschieden lange belichteten Proben untersucht. Um die dabei 
auftretenden Fehlerąuellen wie dio verschiedene Durchlassigkeit des Glases zu 
eliminieren, yerfolgen Vff. die Rk. an einer einzigen Probe durch wiederholte Messung 
der Leitfahigkeitszunahme, die ein MaB fiir die entstehende Salzsaure bildet. Sie 
iiberzeugen sich, daB eine etwaige Auflosung der Pt-Elektroden keinen merklichen 
EinfluB auf die Leitfahigkeit hat. Die Lichtiutensitiit kann wegen der geringen 
Absorption merklich innerlialb der FI. ais konstant angenommen werden. Die 
Cblorverluate durch Diffusion wahrend der Belichtung betrugen etwa 4%. Ist 
HC1 von yornherein in der FI. anwesend, so ist die Rk. unyollstandig; doch riihrt 
dies nicht von der Umkehrbarkeit der Rk. 2HaO —f- 2 Cla 4HCI -f- O, ber; denn 
Mischungen yon HC1 und Oa geben auch nach langerer Belichtung kein Cla. Vff. 
glauben yielmehr, daB das Cl2 bei Anwesenheit von HC1 und auch von Chloriden 
der Rk. durch B. eines komplexen Ions Cl3 entzogen wird. Bei Abwesenheit von 
HC1 wird die von W itw er  angenommene Form einer yollstandigen monomolekularen 
Rk. bestatigt. Bei Ąnwesenheit yon HC1 oder yon Chloriden gilt auch die mono-

molekulare Grleichung: K  =  -i- log Aber |  bezeichnet hier nicht die

yollstandige, zu Anfang der Rk. yorhandene, sondern die uberhaupt umsetzungs- 
fahige Cl,-Menge. Sowohl a — wobei a die anfangs yorhandene Cl2-Menge be
zeichnet, wie K , die Konstantę der Reaktionsgeschwindigkeit, hangen yon der 
Konzentration wie yon der N atur des zugesetzten Chlorids ab. Ais Zusatze wurden 
auf ihre Wrkg. untersucht KOI, NaCl, CaCl„ SrCl„ BaCli} MgCl2, HGl. Der 
Temperaturkoeffizient der Rk. betragt 1,395. (Ztschr. f. wiss. Photographie, Photo- 
physik u. Photochemie 13. 383—98. April 1914. [14/12. 1913.] Konigsberg i. PreuBen. 
Chem. Lab. d. Univ.) Byk.

G. F. H e rb e r t S m ith , Uber die Krystallform des Stickstoffsulfids. Die von 
B u rt dargestellten orangeroten, durchaichtigen Krystalle ergaben 0,8897 :1:0,8480, 
§  =  90° 23'. Polysynthetische Zwillinge nach jlOlj. Optische Achsenebene {010}, 
optisch positiy. Die Brechungsindices wurden an einem Prisma mit den Flachen 
{101} und {001} bestimmt: 2,046, wenn die Polarisationsebene in der Ebene {010} 
liegt, 1,908, wenn sie senkrecht auf dieser Ebene steht. (Min. Mag. 16. 97—99; 
Ztschr. f. Krystallogr. 53. 588. 5/5. Ref. K reutz.) E tzo ld .

A lb ert P e r r ie r  und H. K a m e rlin g h  Onnes, Uber die Interpretierung der 
magnetischen Eigenschaften von Gemischen von Sauerstoff und Stickstoff. Vff. konnten 
zeigen (C. r. d. l'Acad. des sciences 158. 941; C. 1914. I. 1808), daB bei der Yer- 
dttnnung des paramagnetischen Sauerstoffs mit dem diamagnetischen Stickstoff der 
Magnetisierungskoeffizient des ersteren zunimmt und sich einem W ert nahert, der
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dem CuRiEschen Geaetz Rechnung tragt. Es wird nachgewieaen, daB die Annahme 
einea molekularen Magnetfeldea zur Erklarung der beobachteten Tataachen aua- 
reicht. Inabesondere wird gezeigt, in welcher Weise man aich die Anderung dea 
molekularen Feldea mit dem Abatand der Molekule, bez w. mit der D. vorzuatellen 
hat. Daa molekulare Feld andert sieh umgekehrt mit der dritten Potenz dea 
mittleren Abatandes der Saueratoffmolekiile. (C. r. d. l’Acad. dea aciences 158. 
1074—76. [14/4.*].) B ugge.

W. G ro trian  und C. R nnge, Die sogenannten Cyanbanden. Ea wird gezeigt, 
daB die aogenannten Cyanbanden bei 3360, 3590, 3883, 4216 und 4606 in langen 
Stickatofflichtbogen intenaiy auftreten, wenn naehweislich weder Cyan, noch C 
anweaend iat. Dieae Banden B ind  alao dem N2 zuzuachreiben. Durch verachiedene 
Experimente wird dieae Behauptung beatatigt, und ea wird gezeigt, daB aie mit 
kelner biaher bekannten Tataaehe im W iderapruch 8teht. (Phyaikal. Ztachr. 15. 
545—48. 1/6. [25/4.] Gottingen. Univ.-Inat. fiir angewandte Elektrizitat.) Byk.

M. S ch laep fer und P. N ig g li ,  Neue Beitrage zur hydrothermalen Silicat- 
bildung. (Vgl. S ch la ep fe r , Diaa., Ziirich 1914; Viertelj. der Ziiricher Naturf.-Gea. 
1914; N ig g li und Morey, Ztachr. f. Ch. 83. 369; C. 1914. I. 740.) Vff. erhitzten 
im Autoklaven binare, tem&re und ąuaternare Misćhungen von Si 0.lt K % O, CaO, 
Alt Oa mit Wasser zum Teil unter Zuaatz von Chloriden mehrere Stunden auf ca. 
470° und unterauchten die entatandenen Prodd. mkr. Die eingefiihrten Subatanzen 
befanden aich in einem Silbertiegel. Bei Veraa. mit Zuaatz von CaGlj wurde die 
Bombenwandung atark korrodiert u. die Subatanzen durch Fe yerunreinigt; durch 
Auakleidung mit Silber konnte dieaem Ubelatand abgeholfen werden. Folgende 
Kryatalliaationen wurden beobachtet:

I. Systeme A \O t-Ht O; S i0 r S 20 ;  ^l/303-S i0 2-H3O; Ali 0 3-Ei 0-Eil0 ; SiO^E^O- 
H 30 ; Si O,-Al z O^-K, O-H^O: u- Quarz; Tridym.it; llieratit (Eieselfluorkalium, K2SiF6) 
bei Verwendung von fluorhaltiger SiO, (daa von Becke und Baup. ala Kalium- 
faujasit angeaprochene auf bydrothermalem Wege erhaltene Minerał iat ebenfalla 
ala K2SiF0 anzuaehen); Korund, Orthoklas, Ealinephelin (KAlSi04 -(- W .; heiagonal; 
yon B a d r  u. NlGGLI Ealinephelinhydrat genannt); Pyrophylit, HAlSi04 (rhombi3ch); 
Zunyit-ahnliches Minerał (regular-tetraedriach); rhombisches (?) Aluminiumsilicat (ailli- 
manitiihnlich, doch mit niedriger Lichtbrechung u. Doppelbrechung; aua kalifreien 
Syatemen mit hohem Al-Gehalt); ferner kleine, packartige Aggregate und mono- 
kline Nadeln unbekannter Zua.

II. System S i0 i-Al30 3-Et 0 - C a 0 S t 0 : Okenit (? entapricht gut CaSia0 6-2H j0); 
Calciumahiminat (? atimmt mit den von Shepherd u. Rankin erhaltenen Calcium- 
aluminaten nicht iiberein; breite Priamen und Nadeln mit gerader Aualoachung); 
Calcit (die erforderliche C 04 entatammte dem zugeaetzten KOH); ferner feine un- 
beatimmbare Nadelchen.

III. System CaO-SiO^-Alt Oa-Ht O mit zum Teil fluorhaltiger Beschickung bei 
Zusatz von Chloriden: Anorthit; atabchenformige, monokline Kryatalle, yermutlich 
Amphibólform ton CaSiO,; rhombenformige Kryatalle, yielleicht Calciumorthosilicatj 
Skapolit-ahnliches tetragonales Minerał (yielleicht Meionit, Cał Al6Si60 25, mit Cl- 
und H ,0-Gehalt); Hillebrandit, Ca2S i01-HJ0 ; Calciumoxychlorid oder -hydrat; 
Sedenbergit-ahnlicher Augit (monoklin, gelblichgrun ohne Pleoehroiamua); Babing- 
iotui-ahnliches Minerał (triklin (?J mit achiefer Aualdachung; pleochroitiach griin 
und braungrun); Eisenkalkolitin, (FeCa),SiO« (Eisenmonticellit; rhombiach, gelblich 
gefarbt); Fayalit, FeaSiO., (aus Blumendraht und S i02 unter Zusatz von FeCl,)'; 
Magnetit, Fe,Ot (bei allen Yeras., bei denen Blumendraht zugesetzt wurde; ferner 
nadelformige, rhombische Kryatalle, atabchenformige Kryatalle, ein unbekanntes,
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rhombisches E isenozyd  (yielleicht instabile Chrysoberyllmodifikation von F ąO ,), 
regulare Krystalle (yielleieht ein Kalkeisengranat).

Die KryBtallisationen, die bei der hydrothermalen Mineralsynthese in der Boden- 
korpermasse durch LoaungszuBatze stattfinden, neigen dahin, diejenigen Bestandteile 
zu bilden, an denen bei den betreffenden Versuchsbedingungen die fluide Phase 
geaattigt ist, ohne daB stets eine B. der stabilsten Prodd. zu erwarten ist. Bei 
gleieher Bruttozus. und sonst gleichen Versuchsbedingungen macht aich deutlieh 
ein EinfluB der Zus. der Ausgangsmaterialien geltend. Durch Zuaatz von CaCl, 
laBt sich oft die yielfach geringe Krystallisationaneigung yergroBern, besonders bei 
Ggw. kleiner Mengen Fe (groBere Mengen sind atorend infolge B. gut krystalli- 
sierender Eiaensilicate). Mineralien wie Orthoklas, Kalinephelin, Quarz, Korund 
lasaen sich bei der hydrothermalen Syntheae yerhaltnismaBig sicher erhalten, 
wahrend bei anderen die Eiistenzbedingungen noch wenig geklart sind. Minera
logiach bemerkenawert ist, daB Epidot und Zoisit nicht erhalten wurden. (Ztschr. 
f. anorg. Ch. 87. 52—80. 12/5. [23/3.] Zlirich. Phys.-chem. u. min.-petrograph. Inst. 
d. techn. Hochschule.) G r o s c h u f f .

A delhe id  S chaschek , K rystallform  und  optische Eigenschaften des N atrium - 
ammoniumphosphats N a (N H t)H P O t 4 H t O un d  der analogen arsensauren Ver- 
bindung. Natrńimammoniumphosphat wurde aua der wss. Lag. am besten zwischen 
-{“10 u. — 6° erhalten (unter — 6° bildete aich ein anderes, anscheinend rhombisches 
Salz), ist anfanglich farblos durehaichtig, bereits nach wenigen Tagen aber weiB 
und opak, zu Winkelmessungen nur 1 Stde. geeignet. Nach dem optiachen Befund 
muasen die Krystalle triklin sein, habituell verhalten sie aieh wie monokline (2,908 : 
1 :1 ,859 , /3 ==a 98° 30'), sind yerzwillingt, haben Hartę 2, D. 1,574, Molekular- 
yolumen 132,3 und keine Spaltbarkeit. F ur die optiache Unters. (Resultate s. im 
Original) wurden stets kleine Krystalle aus friacher Lsg. auf dem Objekttrager 
hergeatellt, um nicht zu starkę ZwillingBbildung u. damit Aggregatpolarisation zu 
erhalten. — N atrium am m onium arseniat, Na(NH4)HA804 -f- 4H20 ,  wurde wie daa 
yorige Salz dargestellt und yerSndert sich ebenso raaeh an der Luft. Monoklin, 
2,8723 : 1 : 1,8589, f i  =  98° 59', Hartę 2, D. 1,845, keine Spaltbarkeit, Molekular- 
yolumen 136,8. Optische Eigenschaften s. im Original. (Tscherm akb min. u. petr. 
Mitt. [2] 32. 402—22.) E tzo ld .

R. E. S lade und W . G. P o lac k , D ie sauren und  kolloidalen Eigenschaften von  
Alum inium hydroxyd. Nach Mahin, Ingbaham u. S te w a r t  (Joum. Americ. Chem. 
Soc. 35. 30; C. 1913. II. 779) gibt es bisher keinen einwandsfreien Beweis fiir die 
ampliotere N a tu r des A lum inium hydrozyds. Sie nehmen yielmehr an, daB die 
Natriumaluminatl8gg. wirkliche kolloidale Lsgg. von Aluminiumhydrosyd in Natron- 
lauge sind. Indessen sind die Schlusse, welche die Vfl. aus ihren Verss. ziehen, 
unrichtig. Es werden dann Verss. iiber die Leitfahigkeit von Natriumaluminatlsgg. 
angestellt, aus denen heryorgeht, daB fur das Vorhandensein yon kolloidem Alu- 
miniumhydroiyd in diesen Lsgg. kein Beweis erbracht werden kann, wie von 
H antzsch  angenommen wurde. Wenn Hydrolyse atattfindet, so wird stets krystal- 
linisches Aluminiumhydroxyd niedergeschlagen. Eine Unters. yon Natriumaluminat- 
Isgg. im Ultramikroskop erbrachte keinen bestimmten Beweis fur das Vorhanden- 
oder Nichtyorhandensein yon kolloiden Partikeln. In den CfiDMachen kolloiden 
Aluminiumhydroiydlsgg. war die Zahl der Amikrome bedeutend groBer ala die der 
Submikrome. (Elektrochem. Ztachr. 21. 31—34. Mai.) M eyer.

W. M ancho t, Uber die Verbindungen des Stickoxyds m it Ferro- un d  Cupri- 
salzen. (Unter Mitwirkung yon E. M erry.) (Vgl. Manchot, H dttner, Liebigs
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Ann. 372. 165; G. 1910. L 1685.) Beim Zusatz von Atzalkalien, Alkaliphosphaten, 
Ferrocyankalium etc. zu der braunen Lag. yon Ferrosulfatstickoxyd entstehen 
dunkle, NO-haltige Ndd. Diese sind meist unbeatandig. Da in den braunen Lsgg. 
nur ca. 80°/0 des vorhandenen F eS 04 an NO gebunden sind, und da ferner die 
Ferrosalze durch die meisten verwendeten Fallungsagenzien fur sich allein schon 
gefsillt werden, so enthalten die Ferrostickoxydndd. NO-freie Beimengungen. — 
Bei Verwendung a lk o h o l is c h e r  Ferrolsg. laBt sich die gesamte, 1 NO pro Atom 
Fe entsprechende Menge NO an das Fe binden. Doch sind die Fallungsagenzien 
meist in A. wl. oder unl.

Fiir die Ausfiihrung der Verss. benutzte man die friiher beschriebene Appa- 
ratur. Eine Lsg. yon Eisenchloriir in A. wurde bei 0° mit NO gesattigt u. unter 
NO-Atmosphare mit einer alkoh. (oder w s b . )  Lsg. des Fallungsmittels yermischt. 
Dabei ergaben sich die brauchbarsten Resultate bei der Fallung mit Ammonium- 
phosphat, (NHt),HPOł. Das ohne Volumanderung des abgesperrten NO ausfallende 
schwarzbraune, dicke Ol erstarrte beim Abkuhlen auf —15° rasch zu einer krystal- 
linischen M.; diese enthalt HsP 0 4. Sie farbt konz. HoSO, tiefrot; oiydiert gich an 
der Luft oder in W . nicht sehr rasch, selbst wenn man mit O schuttelt; wird bei 
der Oxydation weiB. Dies ist sehr charakteristisch, denn man bekommt hier aus 
weiBem Ferrophosphat ein dunkles Ferrostickoxydphosphat, welches bei der Oiy- 
dation fast farblos wird. Auch fertig bereitetes Ferrophosphat nimmt NO auf. 
Durch quantitative Verss. lieB sich feststellen, daB beim Fallen mit NH4-Phosphat 
keine Abspaltung von NO eintritt; in der braunen Fallung liegt Ferrostickoxyd- 
phosphał, (FeN0)H P04, vor. Es zeigte sich (J. H aas), daB die Substanz ziemlich 
bestandig ist; die Unhandlichkeit wird hauptsachlich durch den niedrigen F. yer- 
ursacht. Die Darst. bewirkt man deshalb zweckmaBig bei moglichst niedriger 
Temp. Man erhalt das Prod. ais braune, mkr. plattige Kry a talie; F. ziemlich acharf 
4-16°. Damit ist zum ersten Małe eine Ferrostickoiydyerb. der braunen Reihe in 
festem, krystallisiertem Zustand erhalten, welche ein ganzes Mol. Stickoiyd auf
1 Atom Fe enthalt. Eine solche Verb. wurde bisher nur in der roten Reihe ge- 
yronnen. Die Unters. yerschiedener anderer Ferrostickoiydndd. ergab im ganzen 
ein iihnliehes Bild wie beim Phosphat In  keinem Falle gelang die Ausfallung wL 
Salze durch Zusatz von Lsgg. organischer SS. (Osalsaure, W einsaure, Milchsaure, 
Citronensaure). Durch Oxalsaure wurde kein wl. Ferrostiekoiydoialat unter Be- 
dingungen erhalten, unter denen in Abwesenheit yon NO sofort Ferrooxalat ausfiel. 
Es entspricht also dem so wl., charakteristischen Ferrooialat ein 11. F e r r o s t i c k -  
o x y d o x a la t.

E in w irk u n g  von  H B r a u f  d as  G rle ic h g e w ic h t d es  F e r r o s t ic k o x y d -  
b r o m u r s , 'F e B r , ,N O .  Die Menge des im Gleichgewicht yon FeS 04, bezw. FeClj: 
FeSOt - j-N O  FeS 04, NO gebundenen Stickosyds wird durch sukzessiye ver- 
starkten Zusatz von HsS04, bezw HC1 zuerst herabgedriickt, steigt aber dann 
wieder an und erreicht schlieBlich den Grenzwert von 1 MoL NO auf 1 Atom Fe. 
Es wurde je tzt auch die W rkg. von HBr untersucht. Im  wesentlichen wurden die 
Verss. wie friiher ausgefuhrt; Temp. 0°. Den HBr bereitete man aus Brom und 
Naphthalin; vor der Absorption durch W . wurde er iiber roten P  und durch ein 
gekuhltea Rohr geleitet Im  Original sind die Versuchsergebnisse durch eine Kurve 
yeranschaulicht. Danach wird die Stickoxydbindung im System:

FeBr, +  NO =** FeB r„ NO

durch yerd. HBr zunachst, und zwar noch starker ais durch HC1 u. H ,S 04, zuriick- 
gedrangt. Mit zunehmender HBr-Konzentration nimmt sie aber wieder zu und er
reicht schlieBlich den W ert yon 1 Mol. NO auf 1 Atom Fe.

Ku,pferbromid-Stickoxyd, CuBr,, NO. Vf. hat eine ausfuhrliche Unters. dariiber
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angeatellt, ob die von ihm quantitativ festgelegte Rk.: GuCl, -f- NO CuCla, NO 
eine allgemeine Rk. der Cu-Salze ist. Zu diesem Zwecke wurden unter anderem 
K u p f e r f l u o r i d ,  - n i t r a t ,  - a c e t a t ,  - t a r t r a t ,  - b e n z o a t ,  - f o r m i a t  u. das Cu-  
Sa lz  des  G l y k o k o l l s  in absol. A. mit NO zusammengebracht, ohne daB eine 
Bindung von NO zu beobachten war. — Die CuBr,-NO-Verb. ist gegen W . sehr 
empfindlich. Es hat sich gezeigt, daB der Betrag von 1 Mol. NO auf 1 CuBr, den 
Grenzwert der NO-Bindnng darstellt; doch ist der EinfluB des W . stets tiber- 
wiegend. Recht deutlich wird die Abhangigkeit des Dissoziationsgrades vom 
Partialdruck, wenn man einen H-Strom durch die Rk.-Fl. hindurchschickt (vgl. das 
folgende Ref.), wodurch das NO sehr rasch v611ig ausgetrieben wird. Die Farbę 
der Lsgg. ist ein tintenartiges Blauschwarzyiolett. Die Fahigkeit, NO zu addieren, 
ist ako beim Kupfer beschrankt auf Sulfat, Chlorid und Bromid; diese Salze ver- 
halten sieh in ąuantitatiyer Beziehung gleich, indem sie in umkehrbarer Rk.:

CuR, +  NO CuB„ NO

ein  Mol. NO binden. Die enorme Gegenwrkg. von W. gegen die Addition von 
NO macht es wahr3cheinlich, daB hierbei die Anlagerung yon HaO an das Mol. 
des Metallsalzes mit der Anlagerung von NO in Konkurrenz tritt.

K o n s t i t u t i o n  d e r  N O - V e r b i n d u n g e n .  Nach der bereits frtiher (1. c.) ge- 
auBerten Ansicht sind die braunen Verbb. gewissermaBen ais Analoga des Ferri- 
hydroxyds und der basischen Ferrisalze zu betrachten:

/N O  /O H  JJA /-j-rrKgg Kg! F,<™. ^ s o .

In den Lsgg. enthalten sie das Kation (FeNO)". Diese Auffassung entspricht 
auch den Beobachtungen bei t j b e r f u h r u n g s y e r s u c h e n .  Damit durfte die Kon
stitution der b r a u n e n  NO-Yerbb. sichergestellt sein. Die g r i i n e n  Ferrostickoxyd- 
salze enthalten dagegen dem tJberfiihrungsyers. zufolge ein stickoiydhaltiges Ferro- 
anion. Bezuglich der r o t e n  Lsg. yon F eS 04-N0 in konz. H ,S 04 ergaben die tjber- 
fiihrungsyerss. ein yollig negatiyes Resultat. — Beim Kupfer fehlt die dem braunen 
Typus der Ferrostickoxydverbb. entsprechende Verbindungsart. — Z u s a m m e n -  
h a n g  z w i s c h e n  K o m p l e i b i l d u n g  u n d  G a s b i n d u n g s y e r m ó g e n .  Die Bin
dung yon NO ist eine charakteristische Eigenschaft der n. Ferroyerbb.; dagegen 
bindet z. B. Ferrocyankalium in W. kein NO. Besonders charakteristisch ist in 
dieser Beziehung das Verbalten der Tri-a,u-dipyridylferrosahe, (C10H8N,)3, FeR,. 
Setzt man zu einer mit NO gesattigten F eS 04-Lsg. ct,a-Dipyridyl, so wird das 
yorher gebundene NO wieder abgespalten, wahrend in der Lsg. das intensiy rote 
Ferrotridipyridylsulfat, (C,0H8Na)3FeSOł , entstanden ist. Entsprechend bindet die 
Lsg. des Dipyridylsalzes kein NO. — Analog yerhalten sich die Cuprisalze; das 
Dipyridylcuprisalz, C,0HBN2, CuBr,, ist indifferent gegen NO. — In den Salzen des 
Ferropentacyanammins, MeaFe(CN)5NH3, dagegen yerdrangt NO das NH3. — Fe- 
Yerbb. mit komplexem Fe-Anion addieren also kein NO, auBer wenn wenigatens 
ein Bestandteil des Komplexes locker gebunden ist; dieser wird dann durch NO 
yerdrangt. Nebenher scheinen Anlagerungsverbb. aufzutreten. Bei den komplexen 
Ferroaalzen erfolgt NO-Addition nur so weit, ais durch Komplexbildung die Ge- 
samtaffinitat des Molekiils noch nicht abgesattigt ist; Fe und NO sind zusammen 
im Anion enthalten. Prim ar durfte die Anlagerung des NO nicht an das łon er- 
folgen, sondem an das g a n z e  Mol. Wahrscheinlich handelt es sich bei den braunen 
V erbb. um einen Grenzfall, in welchem Anlagerung an das Fe-haltige Mol. u. Ab- 
sattigung einer Hauptyalenz des Fe-Atoma identische Vorgange sind. — Zum SchluB 
erortert Vf. den Z u s a m m e n h a n g  z w i s c h e n  G a s b i n d u n g s y e r m ó g e n  u n d
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r o te r  F a rb ę . Die rote Farbę ist kein zuverlaaaiger Wegweiser fiir die kiinstlicbe 
Darat. von dem Blutfarbstoff im GasbindungayermSgen ahnlicben Fe-Verbb. (Ber. 
Dtach. Cbern. Ges. 47. 1601—14. 23/5. [7/5.] Wiirzburg. Chem. Inst. d. Univ.)

.Jo  ST.
W. M anchot, Demonstratiansversuche mit Ferrostiekoxydverbindungen. (Vgl. 

yorateh. Ref.) Die leicht auszufuhrenden Verss. konnen gleichzeitig zur Erklarung 
des bekannten H N 09-Nachweises dienen und bieten auch Gelegenheit, das Prinzip 
des chemischen Gleichgewichts und die Erscheinungen einer umkehrbaren Rk. zu 
erlautem. Es laBt sich z. B. zeigen, daB das Gleichgewicht:

FeS04 +  NO FeS 04,N 0

durch Vermehrung der Fe-Konzentration sich praktisch vollstandig nach rechts 
verschieben liiBt Auch die Umkehrbarkeit der Rk. laBt sich bequem demonstrieren. 
Ais App. dient ein im Original abgebildetes System von 3 Waschflaschen. — Das 
erforderliehe farblose Stickoxyd  wird am einfachsten bereitet, indem man verd. 
HaS 04 auf Natrium nitrit tropfen laBt und das entwickelte Gas durch NaOH leitet.
— Gibt man in die eine Flasche Ferroammoniumsulfat in mit HjS0 4 angesauertem 
W., yerdriingt die Luft durch H u. leitet NO ein, so wird die Lsg. alsbald intensiy 
sch  w a rz b ra u n . Beim Durchleiten eines kraftigen H-Stromes wird das NO wieder 
ausgetrieben, und die FI. ist in 3—4 Min. wieder wasserhell. — In gleicher Weise 
kann man die r o te  Farbę zeigen, welche eine Lsg. von Ferrosulfat in konz. HjS0 4 
durch NO erhalt (‘/, Min.); die Entfarbung durch H  geht nur langsam yonstatten.
— Ebenso yerhalt sich CuS04 in konz. H ,S 04. Dagegen yerlauft die Reaktion 
CuCl, 4" NO CuCl,,NO sehr leicht und schnell, und Farbung ( t in te n b la u )  
und Entfarbung der Lsg. von CuCl, -j- 2HjO in absol. A. lassen sich beliebig oft 
wiederholen. — Die Apparatur kann auch benutzt werden, um die je  nach dem 
Mengenyerhaltnis verschiedenen Rk.-Prodd. von NO und Sauerstoft und ihr Ver- 
halten bei verschiedenen Tempp. zu zeigen, z. B. das krystallisierte Stickstofftrioxyd, 
die farbloaen Krystalle von N ,0 4, die in braunen Dampf ubergehen. (Ber. Dtach. 
Chem. Ges. 47. 1614—16. 23/5. [7/5.J Wiirzburg. Chem. Inat. d. Univ.) Jost.

O echsner de Coninck und G erard , Bestimmung des Atomgeicichtes des Nickels. 
Die Beat. erfolgte durch Zers. des Nickeloialats, N iC,04-2H 20 , im H-Strom bei 
270—275°. Gefunden wurde im Mittel von 5 Beatst. ein At.-Gew. von 58,57. 
(C. r. d. l’Acad. des sciences 158. 1345—46. [11/5.*].) DOstekbehn.

H. F reu n d lich , W . N eum ann und H. K aem pfer, Uber die Beeinflussung der 
Absorptwi des Uran X , durch die Gegenicart von anderen Sto/fen. (Zur Frage der 
„identtschen Badioelemente'1.) Es wurden die Verss. von R itz e l (Ztschr. f. phyaik. 
Ch. 67. 724; C. 1909. II. 1911) iiber die Beeintrachtigung der Adaorption des 
Ur X, an Blutkohle durch die Ggw. von Th bestatigt. Die Wrkg. tritt schon bei 
sehr kleinen Mengen ein; ein Gehalt von etwa 0,0004 Millimol Th(NOs)4 im Liter 
erhoht die Aktivitiit der Lsg. nach der Adsorption um etwa 20%. Die Wrkg. ist 
aber nicht spezifisch fiir Th, auch nicbt fur Radioelemente, sondern findet sich bei 
einer grofieren Anzahl von Stofien, wie Zirkonsalzen, Benzoesaure, Strychninnitrat. 
Man kann also die Erscheinung nicht damit erklaren, daB das Th das mit ihm 
„isotopiache“ (von ibm unabtrennbare) Ur X, an der Kathodenoberflache vertritt. 
W ahrscheinlich bandelt es sich yielmehr um eine Verdrangung des U rX , durch 
andere, stark adsorbierbare Stofie; dafur spricht einmal, daB man das D rX , auch 
durch nachtraglichen Zuaatz von Th(N0,)4 von der Kohle yerdriingen kann; ferner 
daB Cu-Ion in ganz derselben W eise, ja  mit der gleichen Abhangigkeit von der 
Th(N03)4-Konz. durch Th an der Kohlenoberflache vertreten werden kann. In  diesen
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Veras. yerhalt sich Ur X, dem Th gegeniiber weitgehend wie ein vollig anderer Stoff, 
etwa Cu. Es acheint daher nicht richtig zu sein, iaotopiache Elemente ala fa8t che
miach identiach anzuaehen. Wenn aie bei chemiechen Rkk. ao weitgehend untrennbar 
sind, ao hangt das yielleicht mit der bei den aeltenen Erden beobachteten „che- 
miachen Mimicry" zuaammen; daa eine Element pragt dem nabe vcrwandten sein 
chemiBches Verhalten auf. Die von R itzel beachriebene Beeintriichtigung der 
Adaorption dea Ur X( an Kobie durch die Ggw. yon Th-Emanation yerachwindet, 
wenn die Emanation von dem Eintritt in die Lag. durch W atte filtriert wird. Es 
handelt sich bei den RiTZELachen Veraa. um die W rkg. von ThfNOj^-Staubchen, 
die von dem emanationahaltigen Luftatrom mitgerissen worden waren. (PhyBikal. 
Ztachr. 15. 537—42. 15/5. [9/4.] Braunacbweig. Phyaikal.-chem. Inat. d. Herzogl. 
Techn. Hochachule.) Byk.

V. Z o tie r, Einwirkung des Wasserstoffperoxyds auf die basischen Bleisalze. 
(Vgl. Buli. Soc. Chim. de France [4] 13. 61; C. 1913. I. 887.) Die Einw. dea H ,0 , 
auf die baaiachen Bleiacetate yollzieht sich in 2 Phaaen. In der ersten bildet sich 
kolloidales P bO ,, in der zweiten reagiert dieses auf das H ,0 ,. Nach beendigter 
Rk. enthalt die FI. im Gegensatz zu den alkal. PbO-Lsgg. stets g e lo s te s  PbO,. 
W ird die Bleisalzlsg. yorher mit einem Alkaliacetat oder -nitrat yersetzt, so fallt 
das PbO,, gemischt mit PbO, aus. Die baaiachen Bleiformiate und -nitrate geben 
analoge Rkk., jedoch mit dem Unterschied, daB die verd. Lsgg. dieser Salze nur 
kolloidales PbO, liefern. Bei relatiy geringen Konzentrationen wird das PbO, 
gefallt, und zwar ist die Fallung daa W erk des neutralen Salzes nnd nicht des 
basischen PbO. Die Menge des ubrig bleibenden PbO, ist von 4 Faktoren, namlich 
von der H,O,-Menge, der Basizitat des Pb-Salzes, der Temp. und der Yerdiinnung 
der FI., abhangig.

Bei einem gegebenen Volumen der Lsg. irgend eines basischen Bleiacetats 
nimmt die Menge an gebildetem PbO, mit der Menge an zugesetztem H ,0 , bis 
zu einer bestimmten Grenze zu, um dann konstant zu bleiben. Der EinfluB der 
Basizitat des Bleiacetats macht sich in einer Abnahmc der PbO,-Ausbeute mit 
sinkender Basizitat bemerkbar. Mit ateigender Temp. nimmt die Ausbeute an 
PbO, ab, und die Schnelligkeit der Katalyse des H ,0 , zu. Dieser EinfluB macht 
sich vor allem zwischen 50 und 70° bemerkbar; oberhalb 70° bleibt die PbO,- 
Ausbeute konatant. Mit zunehmender Yerdiinnung der Lsg. eteigt die PbO,-Aus
beute bis zu einem Maiimum und bleibt weiterhin konatant.

E ig e n s c h a f te n  d e r  P b O ,-L o su n g . Die PbO,-Lsg. ist bemerkenswert be- 
standig. Durch Formaldehyd, Glucose und Sulfit wird das gel. PbO, in der Hitze 
reduziert, durch A. und Methylalkohol dagegen nicht. Die PbO,-Lsg. macht aus 
Jodiden Jod frei und gibt mit dem BACHschen Reagens, m-Phenylendiamin und 
Guajacolbamoglobin die gleichen Rkk. wie H ,0 ,. Die Lsgg. des PbO, zeigen die 
Eigenschaften kolloidaler Suspensionen. In den PbO,-Lsgg. befindet sich das PbO, 
hochstwahrscheinlich in Form einer Verb. mit PbO, die durch neutrales Acetat in 
Lsg. gehalten wird. Die PbO,-Lsgg. zeigen ein charakteristisches Absorptions- 
spektrum, welches ein breites, dunkles, gegen das Rot zu sich abschwachendes, 
den am starksten brechbaren Teil des sichtbaren Spektrums yerdeckendes Band 
besitzt. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 15. 402—8. 5/5.) DOstep.behn.

W. P lan ck , Absorptions- und Brechungsindices dunner Kupferschichten. Inner- 
halb der Genauigkeitsgrenze der ziemlich unaicberen Beobachtungen erhalt Vf. 
eine GesetzmaBigkeit fiir die Abhangigkeit der Absorptiona- und Brechungsindices 
yon der Schichtdicke; nach ihr hat es den Anschein, ais ob die freien Elektronen 
dea Metalls, je  dunner die Schicht ist, um ao mehr an EinfluB auf die optischen
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Eracheinungen yerlieren. (Physik. Ztschr. 15. 563—69. 1/6. [Marz.] Gottingen. Phy- 
Bikal, Inat. d. Univ. Mathematische Abteilung.) Byk.

E . K rem am i, C. Th. Suchy , J . L o rb e r und E . M aas, Zur elekłrolytischen 
Abscheidung von Legierungen und dereń metallographische und mechanische Unter- 
suchung. II. Mitteilung. U ber Yersuche zur Abscheidung von Kupfer-Zinn-Bronzen. 
(Ports. von Kkemann, Suchy u. Maas, Monatahefte f. Chemie 34. 1757; C. 1914.
I. 1400.) Vff. unterauchten daa elekłromotorische Verhalten von CuSOi-SnCl^-ECN-, 
von CuSOt-SnCl,-NHa- (mit und ohne Zuaatz von NaOH und NH4C1), ton CuSOt- 
SnClt-Weinsaure-Alkali- (Gehalt an freietn Alkali 1 Mol. im Liter), von CuK{CN)^- 
SnClt -KON-Alkali-Losungen, die elektrolytische Eerstellung von Bronzen aua diesen 
Lagg. und die metallographischen und mechanischen Eigenschaften dieaer Bronzen. 
Fiir dio schone Abscheidung in Blechform iat ein hoher Gehalt des Badea an freiem 
Alkali (mehr ala 1 Mol. im Liter) notig. Dabei werden jedoch die Kupferanoden 
paaaiv und die Bader zera., wodureh aieh ihre Lebendauer auf wenige Tage be- 
achrankt; beaondera werden die weinaauren Bader durch Oxydation der Weinaiiure 
(an den Anoden) u. Reduktion dea Kupferaalzea zera. Die aua Cyankaliumbadem 
erhaltenen Bronzen aind bedeutend einheitlicher ala die aua weinaauren Bśidern. 
(Monatshefte f. Chemie 35. 219—S8. 14/4. 1914. [20/11. 1913.J Graz. Chem. Inat. d. 
Univ.) G koschuff.

P a u l Pfeiffer, Zur Sydrolyse des Zinnchlorids und Zinnbromids. Unter Mit- 
arbeit von E. M u lle r und E. Pros. Ea laasen aich hydrolytische Uberganggatufen 
zwiachen Zinnhalogenidhydraten und der Zinnsaure iaolieren. Schiittelt man die 
frisch bereiteten, nicht zu verd. wss. Lsgg. der Zinnhalogenide mit A. aua und 
lfiBt den A. verdunsten, ao hinterbleiben kryatallinische Krusten. Loat man dieae 
in A . u. yeraetzt mit Lg., 80 aeheiden sich Krystalle der Zus. SnCl3OH, HjO^CjHj^O 
und SnB r,0H ,H ,0,(C ,H 6),0 aus. Zur Gewinnung der atherfreien baaiachen Salze 
SnCla0H *3H ,0  und SnBrs0 H -3 H ,0  kryatallisiert man aua W. um. Die Leit- 
fahigkeitsbestst. zeigen, daB sieh die Hydrate SnCl^óH jO  und SnBr4-4H ,0  in 
bezug auf die GroBe der elektrolytischen Leitfahigkeit vollstandig den Zinntetra- 
halogeniden anschliefien. Ihre wsa. Lagg. zeigen Leitfahigkeiten, die, bei gleicher 
molekularer Konzentration, mit denen der wasserfreien Halogenide ubereinatimmen. 
Auch die baaiachen Halogenide sind in was. Lsg. keine normalen Elektrolyte. Ihre 
molekularen Leitfahigkeiten sind noch kleiner ais die der entspreehenden Tetra- 
halogenide. Hiernach gehoren die Halogenide SnCIł • 5 H ,0 , SnClsOH ■ 3H ,0 , 
SnBrs -4 H ,0  und SnBrs0 H -3 H ,0  nicht zu den Aąuosalzen, sondern zu den reinen 
Anlagerungsverbb. Ea iat anzunehmen, daB die freien Koordinationaatellen der 
Zinnatome in den Halogeniden SnCl4, SnBr4, SnClsOH, SnBr3OH bei diesen Yerbb. 
durch Wassermolekiile beaetzt 8ind. W ie aus der Zus. der Doppelsalze der Zinn- 
reihe und der Ver'bb. der Zinntetrahalogenide mit Ather, Alkylsulfiden, Estern usw. 
hervorgeht, besitzt Zinn die Koordinationazahl 6. Demnach waren die obigen 
Hydrate zu schreiben:

[ClłSn(.. .  OH,),] +  3 H ,0  [Br4Sn[.. .  OH,),] +  2 H ,0

[ g !5  Sn(.. .  OH,),] +  H ,0  [ | r5  Sn(.. .  OH,),] +  H ,0 .

Man muB annehmen, daB die uberschusaigen Waaaermolekule von den H-Atomen 
des direkt am Sn befindlichen H,0-Mol. gebunden werden, ao daB Polywaaser- 
molekiile vorhanden sind.

Erwarmt man SuCl4 oder SnBr4 mit Methyl- oder Athylalkohol, so bilden sich 
nicht die unter Kiihlung entstehenden Additionsprodd., sondern Subatitutionsprodd.
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SnX,OR, ROH. Dieae Alkoholysenprodd. Bind oflenbar den primaren Hydrolyaen- 
prodd. SnClsO H '3H jO  und SnBr30H -3H ],0 an die Seite zu stellen, ao daB an- 
genommen werden muB, daB auch hier alle drei Cl-Atome in direkter Bindung mit 
dem Zinnatom etehen. Die Alkoholyae des Zinntetracblorids lBt demnach ein Vor- 
gang, bei dem eine primiire Addition von A. und eine sekundiire intramolekulare 
HCl-Abapaltung atattfindet. Von der Alkoholyae der Zinnsalze unterscheidet sich 
die Hydrolyae dieaer Verbb. im weaentliehen nur dadureh, daB bei letzterem Vor- 
gange naeh und nach aamtliche Halogenatome aubatituiert werden.

Basisches Zinnchlorid, SnC!sOH>3HaO, strahlenfSrmig angeordnete, farblose 
KryBtallchen, beginnt bei ca. 93° zusammenzuaintern, F. 101°, halt aich an der 
Luft einige Zeit unyerandert, zerflieBt allmahlich, iat in W. apielend 11., gut 1. in 
A., A., Aceton, Eg. u. Eatern organiacher SS., kaum 1. in Lg. u. Bzl. — Basisches 
Zinnbromid, SnBr3OH-3HjO, glanzende, farbloae, blatterige bis tafelfórmige Kry- 
atalle, die aich beim Erhitzen zera. Spielend 11. in W., beim Erwarmen der was. 
Lag. scheiden Bich ZinnBaureflocken ab, gut 1. in A., Methylalkoho), A., Aceton, 
Eg. und yerachiedenen Eatern, fast unl. in Bzl., Lg. und Chlf., halt aich an der 
Luft atundenlang unveriindert; beim Umkryatalliaieren tritt geringe Hydrolyse ein.
— Didthylalkohol-Zinntetrachlorid, SnC)4-2 CjHjOH, aus 1 Mol. waaaerfreiem Zinn- 
tetrachlorid u. 2 '/4 Mol. abaol. A., weiBe, kryatalliniache M. — Verb. SnC)3(OC2H5), 
C2H5OH, aua Zinntetrachlorid und A. in abaol. Lg., weiBea, kryatalliniachea Pulyer.
— Dimethylalkohol-Zinntetrachlorid, SnCI4*2CH3OH, aua waaaerfreiem Zinntetra
chlorid und abaol. Methylalkohol, weiBer, pulveriger Nd., raucht an der Luft stark.
— Bighjkol-Zinntetrachlorid, Sn Cl4 • 2 CK, • OH • CH,OH, aua 1 Mol. Zinntetrachlorid 
und 3 Mol. trockenem Glykol oder 1 Mol. SnCI4 in waaaerfreiem Lg. und 2 Mo!. 
Glykol; weiBea, kryatalliniachea Pulver, F. 125—130°, 11. in W., A., A., weniger 
11. in Bzl., zera. aich achnell an der Luft. — Biglykol-Zinntetrabromid, SnBrt - 
2CH2OH*CHaOH, aua Glykol und Zinntetrabromid, farbloae Nadelchen. — Glykol-

CH,.OCOCH3
diacetat-Zinntetrachlorid, SnC)4, i  _ ^irr , aua 1 Mol. SuCl4 und 3 Mol. friach

CH2 • OCOCJEIg
destilliertem, trockenem Glykoldiacetat unter FeuchtigkeitaabschluB, weiBea Pulver, 
an der Luft beatandig, 11. in abaol. A., A., Chlf. und W., weniger 11. in Bzl., F. 
ca. 60°. Die Alkylzinnhalogenide unteracheiden sich von den entaprechenden 
alkylfreien Yerbb. dadureh wesentlich, daB aie keine Alkoholyae erleiden. (Ztachr. 
f. anorg. Ch. 87. 235—47. 26/5. [8/4.] Chem. Univ.-Inat. Zuricb.) J ung.

P. P feiffer und O. B rack , Basische Dialkylzinmalze. Triigt man in die b. 
alkoh. Lsgg. der normalen Dialkylzinnhalogenide, R2SnX5, die monomolekularen 
Mengen der entaprechenden Dialkylzinnoxyde, R,SnO, ein, so erhalt man klare 
FIL, aus denen beim Erkalten schon kryatalliaierte, baaiache Salze, RłSnJOXa, aus- 
acheiden. Zu denaelben Verbb. gelangt man bei Anwendung eines Cberachuases 
an Dialkylzinnhalogenid. Nimmt man aber einen UberschuB an Dialkylzinnoiyd, 
bo entatehen atarker basische, ebenfalls krystallisierte Salze, denen die Formel 
R4Sn30X(0H) zukommt. Die vier naher beschriebenen basischen Salze der Formel 
R4Sn,OX, lasaen aich ohne Zers. aua absol. A. umkrystallisieren und sind in Bzl., 
A., Essigester, A. und Lg. gut und klar 1. Die Molekulargewichtsbestst. ergeben, 
daB alle basischen Dialkylzinnsalze atark polymerisiert sind, und zwar, daB die 
gefundenen Mol.-Geww. zwischen dem einfachst moglichen und dem doppelten 
Formelgewicht liegen. Die starkate Polymerisation zeigen die athylhsJtigen Salze; 
auch sind die Chloride jedesmal etwas atarker polymerisiert ais die Bromide. Ala 
Konstitutionaformeln kann man folgende Schemata annehmen:

RjSn—O—SnR2 R,Sn—O—SnR,
ć l Ó1 '  Unl Br h,

XVUI. 2. 2



indem man die Polymerisation auf die Absattigung yon Nebenyalenzen zwiscben 
mehreren Molekulen gleicher A rt zuriickfuhrt.

Basisches Diathylzinnchlorid, (CsH5)4Sn2OCl„ aus Diathylzinnchlorid und Di- 
athylzinnoxyd; farblose, gliinzende Blattchen, die bei 165° etwas zusammensintorn, 
F . 175,5°; sil. in Bzl., Pyridin, gut 1. in A., A., Essigeater und Lg. — Basisches 
Uiathylzinnbromid, (C2H5)4SnsOBr2, aus Diathylzinnbromid und Diathylzinnosyd, 
kleine, gliinzende, farblose Blattchen und Nadeln aus A., F. 170—171°; gut 1. in 
Bzl., Pyridin und Essigester, 1. in h. mittelsd. Lg. — Basisches Dipropylzinnchlorid, 
(C3H,)4Sn2OCl,, aus Dipropylzinnchlorid und Dipropylzinnoxyd, farblose Krystalle 
(aus A.), F. 122°; spielend 1. in absol. Bzl., 11. in absol. A., leichtsd. Lg., Pyridin 
und Essigester, gut 1. in w. A. — Basisches Dipropylzinnbromid, (C3H7)4Sn2OBr„ 
aus Dipropylzinnbromid und Dipropylzinnosyd, durchsichtige, kleine Tiifelcheu von 
meist rhombiseher Umgrenzung, schm. unter yorhergehendem Erweichen bei 108°, 
11. in Bzl., Chlf., gut 1. in absol. A. (Ztschr. f. anorg. Ch. 87. 229—34. 26/5. [8/4.] 
Chem. Univ.-Inst. Zurich.) JUNG.

Jacques B a rd e t, Gewinnung des Germaniums der Mineralwasscr von Vichy. 
(Vgl. B a rd et, C. r. d. l’Acad. des sciences 157. 224; C. 1913. II. 1161, und 
B o u la n g er  und B a rd et, C. r. d. l’Acad. des sciences 157. 718; C. 1913. II. 2031.) 
Der beim Erbitzen des Mineralwassers von Vichy entstehende Nd. von Erdalkali- 
carbonat enthalt die meisten der im W. gel. Metalle, wie Sb, Cu, Bi, Sn, Pb, 
Ge etc. Diesen Erdalkalicarbonat-Nd. lost man in HC1, siittigt die Lsg. mit HsS, 
lost die Sulfide in rauchender H N 03, dampft die Lsg. zur Trockne, lost den Riick- 
stand iu selw ach salzsiiurehaltigem W. und unterwirft die Lsg. der fraktionierten 
Fallung durch H,S, wodurch das gesamte Pb, Cu und Bi, zum Teil auch das Sn 
und Sb entfernt werden. In  Lsg. bleiben nur noch ein Teil des Sn und Sb und 
die Gesamtmenge des Ge und As. Das As fallt man durch Magnesiamixtur und 
den Rest durch H ,S in stark saurer Lsg. Diesen Rest yon Sulfiden reinigt man 
nach der Methode von W in k ler . Erhalten wurden so aus 100 kg Nd. 0,060 g 
Germaniumosyd. Diese 100 kg Nd. entsprechen 250000 1 Mineralwasser. Der 
Gehalt des W. an Germanmmosyd betragt demnach im Minimum 2lh 00000 mg 
pro 1 W. (C. r. d. l’Acad. des sciences 158. 1278—80. [4/5.*].) DttSTERBEHN.

J. B. Ferguson , Das VorTcommen von Molybdan in Gesteinen, spesiell in solchen 
von Uatoaii. Nachdem H illeb ra n d  V in ach wach sauren, Mo dagegen nur in 
starker sauren Gesteinen (Graniten, Rhyolithen) gefunden hat, iiberrascht es, daB 
2 Laven des Kilauea starkę Spuren von Mo enthalten [der Basalt von Halemaumau 
lieferte 0,01% MoOs , der Basalt vom Kraterrand des Kilauea eine starkę Spur, 
eine Spur hatte H illeb ra n d  auch in dem Trachytobsidiau yon Pun W aaW aa ge
funden (yollstandige Analysen der ersteu beiden Gesteine, sowie kurze Beschrei- 
bungen im Original)]. Da H illeb ra n d  zufallig Na-reichere Gesteine (Nephelin- 
basanite usw.) nicht gepriift hatte, wurden solche auf einen Mo-Gehalt untersucht, 
aber frei yon ihm befunden, so daB sich fiir das Auftreten dieses Elements in 
Gesteinen noch keine Gesetzmafiigkeit zeigt. (Amer. Journ. Science, S illim an  [4] 
37. 399—402. April. Geophysical Laboratory, Washington.) E tzo ld .

J . L am ort, tfber Titan-Eisen-Legierungm. I. Das System Eisen-Titan. Da das 
Titan in den Titan-Eisen-Legierungen nicht nur in metallischer Form, son dem auch 
in Form yon Nitriden auftritt, so ist bei der Analyse hierauf Riicksicht zu nehmen. 
Denn das Titannitrid lost sich im Gegensatz zum metallischen T i nicht in starker 
Salzsaure auf. Zur Analyse der Titan-Eisen-Legierungen lost man daher das metal- 
lische Ti unter SauerstoftausschluB in konz. Salzsaure, titriert nach dem Verdiinnen
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auf das dreifache Volumen unter Zusatz von Rhodanammonium ala Indicator mit 
Eisenchloridlsg., filtriert den ungel. Titanriickstand und beatimmt seinen Gehalt 
einfach durch Gltlhen vor dem Gebliiae. — Ais Ausgangsmaterial fiir die Schmelz- 
puuktsbestst. dienten Proben von aluminothermisch hergestelltem Ferrotitan, dereń 
Titangehalt 15—25 %  betrug. Die Schmelzkurven des Systems E isen -T ita n  haben 
einen eutektischen Punkt bei 1298° u. etwa 13,2% Ti. Aus eisenreicheren Schmelzen 
scheiden sich Mischkrystalle von Eisen u. Titan ab. Aus titanreicheren Schmelzen 
wird eine K rystallart unbekannter Zus. abgeschieden. Die kleinste Konzentration, 
bei welcher nach den Abkiihlungskuryen noch ein eutektischer Haltepunkt beob- 
achtet werden konnte, betrug 6,3 %> die grofite 19,9 °/0. Die metallographische 
Unters. bestatigt die Ergebnisse dea Schmelzdiagramms. Es wurde dann noch das 
magnetische Verhalten und die Hartę der Eisen-Titan-Legierungen untersucht.

II. Untersuchung teclmischer Ferrotitane. Eb wurden zwei kohlenstofffreie und 
zwei kohlenatoHhaltige Ferrotitane chemisch und mkr. untersucht. Die Ergebnisse 
sind durch photographische Wiedergaben von Atzfiguren erlautert. Die wider- 
sprechenden Augaben ttber die yerschiedene W irkaamkeit yon Ferrotitanzugaben 
zum Eisenbade lassen sich dadurch erklaren, daB das T itan im Ferrotitan einmal 
ais metallisches T itan , ein anderes Mai aber ais Titannitrid yorliegt. (Ferrum, 
Neue Folgę der „Metallurgie" 11. 225 — 34. 8/5. Hiitteneisenmann. Inst. d. Techn. 
Hochschule Aachen.) Meyeb.

L nig i R o lla , Ubcr die spezifische Wdrme metallisćher Legierungen, die aus festen 
LSsungen bestehen. Die Formel von N e r n s t  und L in d em an n  (Ztschr. f. Elektro- 
chem. 17. 817; G. 1911. II. 1304) liefert nach K o b ef (Physikal. Ztschr. 13. 183; 
C. 1912. I. 1076) auch fur Verbb. die spezifische W arme, wenn man die ent- 
sprechend den FF. korrigierten Eigensehwingungszahlen einsetzt. Indem Vf. fiir 
eine Anzahl von Legierungen die F.-Kuryen aufnimmt, kann er die Eigenschwing- 
ungen der reinen Komponenten der Legierungen korrigieren und die erwahnte 
Formel anwenden. Die untersuchten Legierungen waren: A g -A u , A u-C u, C u-Ni, 
N i-M n, M n-Cu. Die spezifischen W armen wurden mit dem Kupferblockcalorimeter 
yon KOREF (Ann. der Physik [4] 36. 49; C. 1911. II. 1411) und dem Toluolcalori- 
meter von S ch o ttk y  (Physikal. Ztschr. 10. 634; C. 1909. II. 1113) bestimmt. Die 
Cbereinstimmung zwischen Theorie und Eiperim ent ist recht befriedigend. Be- 
sonders gut la.8t sich die Theorie in den Fallen kontrollieren, wo, wie bei Ni-Mn, 
Cu-Mu, Cu-Au, die F.-Kurve Minima besitzt. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] 
23. I. 616—21. 19/4. Genua. Uniy.-Inst. f. allgemeine Chemie.) Byk.

Organiscke Chemie.

A ndre B rochet, Eatalytische H ydrierung der Fliissigkeiten unter der E in -  
icirkung gewohnlicher Metalle bei gemajiigter Temperatur und  gemafiigtem Druck. 
Das Verf. besteht darin, die FI. (geschmolzener, in W. oder einer organischen FI. 
gel. oder suspendierter Korper) mit dem wirksamen Metali (z. B. reduziertem Ni) 
zu mischen und das Gemisch unter standigem Schiitteln mit H  zu behandeln. Die 
Hydrierung oder Reduktion kann entweder bei gewohnlicher Temp. und unter 
normalem Druck oder bei maBigem Druck und maBig hoher Temp. durchgefiihrt 
werden. Die letztere Arbeitsweise ist in der Regel yorzuziehen. Das aktiye Ni 
wird durch Reduktion des Osyds bei ca. 300° gewonnen. Die zur Hydrierung 
notwendige Menge dea Metallea schwankt mit den Versuchsbedingungen zwischen
0,1 und 20°/0 und mehr. Das Verf. kann zur Hydrierung der aliphatischen Athylen- 
und Acetylenyerbb., der Benzolringe, yornehmlich der Phenole, der Aldehyde,

2*
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Ketone etc., ebenso zur Reduktion der Nitro-, Azoxy-, Azo- und Hydrazokorper 
dienen. Ferner kann man den Fil. Kórper zusetzen, welche die Geschwindigkeit 
und Art der Rk. beeinflussen. So kann man z. B. durch Zusatz von Natronlauge 
zu den Nitrokorpern nacheinander zu den Azosy-, Azo- und Hydrazokorpern ge- 
langen. (C. r. d. l’Acad. des sciences 158. 1351—53. [11/5.*].) DtJSTERBEHN.

M. Picon, tłber die Darstellung des reinen B u tins. (Vgl. Lebeau und Picon, 
C. r. d. l’Acad. des sciences 156. 1077; C. 1913. L 2020.) Das durch Einw. yon
C,HSJ  auf eine Lsg. der Mononatriumyerb. des Acetylens in fl. NH3 bei —40° 
erhaltene n. B u tin  ist ein farbloses Gas von lauchartigem, etwas ath., an reinen 
CS2 erinnerndem Geruch und sehr suBem Geschmack, Kp.,60 8,5° konstant, erstarrt 
in fl. Luft zu einer Krystallmasse vom F. —137°, gibt alle Rkk. der wahren 
Acetylen-KW-stoffe. Zwischen 11 und 13° wurde ais absol. D., bezogen auf 0° 
und 760 mm, der W ert 2,47 gefunden, wahrend derselbe sich zu 2,41 berechnet. 
(C. r. d. l’Acad. des sciences 158. 1184—87. [27/4.*].) D O stereehn.

M. P icon, Darstellung des normalen Pentins. Bemericungen zu  den Sckmels- 
un d  Siedepunkten der ersten Glieder der wahren normalen Acełylenkohlenwasserstoffe. 
(Vgl. vorstehendes Referat.) In analoger Weise erhalt man aus n. Propyljodid und 
der Mononatriumyerb. des Acetylens in Ggw. yon fl. NH, unter einem Druck yon 
einer Atmosphare das n. P entin . Sehr bewegliche Fl. yon lauchartigem, schwach 
iith. Geruch und sehr siiBem Geschmack, Kp. 40°, erstarrt in fl. L uft zu einer 
Krystallmasse, die bei — 95° schm., D.° 0,7221 ±  0,0005, gibt die Rkk. der wahren 
Acetylen-KW-stoffe. — Den SchluB der Abhandlung bilden einige Bemerkungen 
iiber die FF. u. Kpp. der ersten Glieder der wahren normalen Acetylen-KW-stoffe. 
(C. r. d. 1’Acad. des sciences 158. 1346—49. [11/5.*].) DOsterbeiin.

L espiean, Uber einige Derivałe des Octadiin-2,6-diols-l,8. (Vgl. C. r. d. l’Acad. 
de3 sciences 158. 707; C. 1914. I. 1486.) Diacetin des Diols, CH2OH*C • C*CH2* 
C H j-G ; CNCHjOH, Tafeln aus Bzl., F . 59—60°. In  Chloroformlsg. fiiiert das Diol 
4 Atome Brom, bezw. Jod unter B. des 1. c. beschriebenen Tetrabromdiathylen- 
glykols, CHaOH • CBr : CBr ■ CH2 • CH2 • C B r: CBr • CH2OH, F. 116°, bezw. des Tełra- 
joddidthylenglykols, C8HI0O2J ł, Krystalle aus Bzl., F. 147,5—148,5°. In yerd.-alkoh. 
Lsg. wird das Diol durch H  in Ggw. yon Platinschwarz sehr leicht reduziert; es 
entsteht Octanol-1 und daB  gesattigte diprimare Glykol, C8H180 2, Krystalle aus 
Bzl. -j- PAe., F. 62—63°, Kp.so 172°; Diphenylurethan, Krystalle aus Essigester, 
F . 172—172,5°. (C. r. d. l'Acad. des sciences 158.1187—88. [27/4.*].) DtJSTERBEHN.

Je a n  N iv iere , Darstellung des Glycids. Vf. hat das Verf. yon B ig o t (Ann. 
Chim. et Phys. [6] 22. 481) derart abgeandert, daB er das Na in kleinen Portionen 
zusetzt und auf diese Weise die Operation in einem Tage beendigt und zugleich 
die Ausbeute yon 29 auf 55% erhóht. Man gibt 350 g a-Monochlorbydrin und 
das dreifache Yolumen absol. A. in einen mit RiickfluBkuhler yersehenen Kolben, 
hangt diesen in  w. W. und setzt 65 g Na in Portionen von ca. 2 g zu je  3 bis 
4 Stiickchen hinzu, darauf achtend, daB die Temp. nicht uber 40° steigt. Nach 
beendigter Operation gieBt man die ath. Lsg. ab und wascht das NaCl zuerst mit 
yiel absol. A. und darauf mit einem Gemisch yon A. und absol. A. Kp.15 74—75°, 
Kp-io 57—59°, zers. sich bei der Dest. unter gewohnlichem Druck unter B. yon 
Acrolein. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 15. 464—65. 20/5.) DOsterbehn.

B im an B ih a riD ey , 3ydrazoxim e des Methyl- undP henylglyozals. (Vgl. F o rster , 
D ey, Journ. Chem. Soc. London 101. 2234; C. 1913. I. 707.) Methylglyoxalhydr-
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azoxim, C3H ,0N 3 =  CH3■ C(: N-NH,). CH : N-OH, aus 17 g Oximinoaceton (Ponzio, 
C h arrier , Gazz. chim. ital. 37. II. 65; C. 1907. II. 899) in 40 ccm A. und 20 g 
50°/oig. Hydrazinhydrat beim Stehen uber Nacht, farblose Nadeln aus Chlf., F. 91°,
11. in W., A., A., wl. in Bzl., Chlf., unl. in PAe.; reduziert; die alkal. Lsg. ist farb- 
los; gibt m itFeCl3 eine rotbraune Farbung; liefert keim Erwarmen mit Acetanhydrid 
das Diacetylderivat, C7Hu OaN3, weiBe Nadeln aus A., F . 147—148°, 1. in W., A., 
A. und anderen Fil., reduziert nicht u. gibt mit FeCla keine Farbung. — Benzoyl- 
derivat, C10Hu O,N3, aus Oximinoaceton und Benzoylhydrazin in wss. A. oder aus 
dem Hydrazoxim in Pyridin und 1 Mol. Benzoylcblorid, rhombische Tafeln aus 
Pyridin, F. 184—185°, swl. in A., Eg., unl. in W .; die alkal. Lsg. ist hellgelb. — 
Benzalverb., C10Hn ONa, aus Methylglyoxalbydrazoxim in A. und Benzaldehyd beim 
Erwarmen, gelbe Nadeln aus Aceton, F. 89°. — M ethylglyoxaloximazin, C0HI0O,N4 — 
[CH(: NOH)-C(CH3) : N -],, aus Methylglyoxalhydrazoxim bei Einw. yerd. Mineral- 
sauren oder besser aus je  1 Mol. Hydrazoxim und Oximinoaceton in verd. A. bei 
Zusatz von 2—3 Tropfen yerd. HC1, gelbe Nadeln aus Eg., F. 222°, unl. in W., wl. 
in A., Eg.; 1. in Alkali. — Oximinoacetonsemicarbazon, mit gelber Farbę in verd. 
Alkali 1., geht beim Eintragen in sd. Anilin in Oximinoacetonphenylcarbamylhydrazon, 
C10Hl2O4N4 =  CHa • C(: N • NH • CO • NH • C0H6) • CH : N • OH, farblose Nadeln aus Eg., 
F. 231°, unl. in Alkali, iiber.

Phenylglyoxalhydrazoxim , C8H„ON3 =  C6H5*C(: N-NH,)-CH : N -O H , auB 9 g  
<y-Oximinoacetopbenon und 6 g Hydrazinhydrat bei 24-stdg. Stehen, farbloae Nadeln 
aus A., P. 110°, sublimiert unter tcilweiser Zers., unl. in W., wl. in Bzl., Chlf., 1. 
in Alkali, reduziert. — B iacetylderim t, C^H^OjN,, aus dem Hydrazoxim u. 3 Tin. 
Acetanhydrid bei 60—70°, Nadeln aus A., F . 166°; die alkal. Lsg. ist gelb. — 
Benzoylderivat, C15H130 2N3, Tafeln aus Pyridin, F. 189°, swl. in A., Aceton, 1. in 
B d . Eg., Pyridin; die alkal. Lag. ist gelb. — Benzalverb., C15H13ONa, aus den Kom- 
ponenten in A. bei hoehstens 70c, goldgelbe Nadeln aus A., F. 154°. — Phenyl- 
glyoxaloximazin, C16Hu OsN4 >= [CH(:N •OH)-C(C6H6) : N >],, aus Phenylglyoxal- 
hydrazoxim und fi)-Oximinoacetophenon in Ggw. einiger Tropfen HC1, hellgelbe 
Nadeln aus Eg., F. 180°. — Oximinoacetophenonsemicarbazon, C8H10O2N4, aus Oximino- 
acetophenoif in wenig A. u. Semicarbazid in wenig W., farblose Nadeln mit 1H S0  
aus yerd. A., F. 107°, schm. wasserfrei bei 166°, zum Teil unzers. fliichtig, reduziert; 
die gelbe, alkal. Lsg. wird durch FeCla rot gefarbt. — Oximinoacetophenonphenyl- 
carbamylhydrazon, C16Hu OaN4, Krystalle aus Eg., F. 176° (Zers.).

Dioximinoacetonhydrazon, C,H#OjN4 =  CH(: N-OH)*C(: N-NH,)>C : N-OH, aus 
12 g Dioximinoaceton in 50 ccm A. und 10 g Hydrazinhydrat in A. unterhalb 5°, 
farblose Nadeln mit 1 H ,0  aus yerd. Methylalkohol, F. 153°, die wss. Lsg. ist gelb, 
unbestandig, reduziert. — Dioximinoacetonsemicarbazoti, C4HrOaN6, aus Dioximino- 
aceton in Methylalkohol beim Kochen mit Semicarbazidacetat in W., Nadeln aus 
yerd. Methylalkohol, F. 224°, swl. in A., Bzl., Chlf., 1. in sd. Eg., Pyridin, redu
ziert; die Lsg. in yerd. Alkali ist gelb. (Journ. Chem. Soc. London 105. 1039 bis 
1046. April. South Kensington. Royal College of Science.) Franz.

Georges D upont, Synthese der y-Acetylendiketone. (Vgl. C. r. d. l ’Acad. des 
sciences 158. 714; C. 1914. I. 1503.) Die Darst. der aromatischen /-Acetylen- 
diketone gelingt durch Oxydation der y-AcetylenglyJeole mittels CrOa in essigsaurer 
Lsg. Eine yorherige Trennung der Acetylenglykole in ihre optischen Isomeren ist 
unnotig, da durch die Oxydation die Asymmetrie des Mol. aufgehoben wird. — 
Dibenzoylacetylen, C6H6CO*C : C*C0*C6Hs , schwach gelbliche, monokline Tafeln 
aus Bzl., a : b : c =  1,3018 : 1 : 0,7048, y  =  86° 18', F. 112°, swl. in A. und k. A., 
leichter in h. A., Aceton u. Bzl., 11. in Chlf., 1. in konz. H ,S 04 mit gelber Farbę, 
die spater griin, in der Hitze rotbraun wird. Durch H in Ggw. yon Platinschwarz
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■wird die Verb. zum Diphenacyl, P. 144°, reduziert.— p-Ditolylacetylen, CH3 ■ CaH4• 
CO• C : C 'C O 'C 6H4‘CH3, weiBe Priamen aus A., P . 92—93°, in den organiachen 
Pil. im allgemeinen leiehter 1., ais die yorhergehende Verb., gibt mit konz. H 2S 04 
eine gelbe F&rbung, die beim Erhitzen zuerst verscbwindet, um dann in Braun 
iiberzugehen. — p-Dianis&ylacetylen, CH30-C eH ,-C 0-C  ■ C-C0-C„H 4-0C H 3, weiBe, 
asbestahnliche Nadeln, P. 138°, fast unl. in A., Eg. und A., leiehter 1. in Bzl., vor 
allem in Chlf., gibt mit konz. H2S 0 4 eine eosinrote Farbung, die beim Erhitzen 
zuerst in Blau, dann in W einrot und sehlieBlich in  Yiolettbraun iibergeht. (C. r. 
d. l’Acad. des seiences 158. 1349—51. [11/5.*].) D O Stekbehn

E. Jungfleiscłi und P h . L an d rieu , Untersuchungen iiber die sauren Salze der 
zweibasischcn Sauren. — I II . Oxalate. (Vgl. C. r. d. 1’Acad. des seiences 157. 826; 
158. 445; C. 1914. I. 29. 1273.) Aus einer wss. Lsg. yon O ialsaure, welche auf 
100 g FI. regelmaBig ansteigende Mengen yon neutralem Kalium oialat enthalt, 
scheiden sich bei 15° Kryatalle von Oialsaure, C2H20 4-2H 20  (I.), Monokalium- 
dioialat, C ,H 04K*C2H j0 4-2H ,0  (II.), Monokaliumoialat, C2H 0 4K -H 20  (III.), oder 
D ikalium oialat, C20 4K,*Ha0  (IV.), eyent. auch GemiBche yon zwei aufeinander 
folgenden Verbb. ab.

In  100 g Lsg. sind enthalten:
Es krystallisiert aus:

C2H20 4 K 2C20 4 W.

7,10 0 92,9 I.
7,29 0,004 92,7 Gemisch yon I. und II.
3,59 0,282 96,12 II.
1,008 1,01 97,98
0,920 1,39 97,69
1,22 2,56 96,22
1,57 3,42 95,01 Gemisch yon II. und III.
1,57 3,47 94,90
1,53 3,45 95,02
1,48 3,76 94,76 III.
0,88 9,88 89,24
0,27 25,40 74,33 Gemiaeh von III. und IV.
0,14 24,56 75,30 IV.
0 24,20 75,80

100 g Lsg. enthalten bei 15° 7,10 g waaserfreie Oialsaure, bezw. 100 g W. von 
15° losen 7,64 g wasserfreie Oialsaure; auf wasserhaltige S., C2H20 4-2H 20 ,  be- 
rechnet, ergeben sich die W erte 9,94, bezw. 10,69 g. 100 g Lsg. enthalten bei 15° 
24,20 g KjC20 4. — Die erhaltenen Resultate sind auBerdem graphisch wieder- 
gegeben.

Das Monokaliumoialat (III.) wird in dem MaBe, wie die Mutterlauge an Di- 
kalium oialat (IV.) armer und damit an W . reieher wird, durch letzteres in Di- 
kaliumoialat u. freie Oialsaure zers., welch’ letztere sich mit unzers. Monokalium- 
o ia la t zu Monokaliumdioialat (II.) yereinigt. Demnach ist umgekehrt anzunehmen, 
daB das Monokaliumoialat durch Vereinigung je von 1 Mol. freier O ialsaure und 
Dikalium oialat entstebt und der Pormel K2C20 4-C2H30 4 und nicht der Formel 
K C ,H 04 entspricht. (C. r. d. l’Acad. des seiences 158. 1306—11. [11/5.*.) D C sterb .

P re d e rio k  B e ld in g  P ow er und A rth u r H en ry  S alw ay , Dibenzoylglucoxylose: 
ein natiirlićhes Benzoylderivat eines neuen Disaccharids. Die in Dayiesia latifolia 
(Journ. Chem. Soc. London 105. 767; C. 1914. I. 1891) gefundene Dibenzoylglucoxy-
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lose, [ci]D =  —106,7° (0,5094 g wasserfreie Substanz in 20 ccm methylalkoh. Lsg.), 
liefert bei mehrstdg. Erhitzen mit Aeetanhydrid Pentaacetyldibemoylglucoxylose, 
C36H 390 17, Nadeln aus Eg., F. 203°, w), in A., 1. in Bzl., Chlf., Eg., unl. in W. — 
Die beiden Benzylgruppen werden durch k. verd., wss. NaOH schnell quantitativ 
abgespalten; zur Darst. von Glucoxylose lUBt man ein Gemisch einer k., wss. Lsg. 
der Dibenzoylyerb. und 600 ccm wss. Ba(OH), mehrere Stdn. bei gewohnlicher 
Temp. stehen; C„H 20OI0 ist eine farbloae, hornige M., sil. in W., 11. in Methyl- 
alkohol, wl. in absol. A., [a]D =  —36,5° (0,6630 g in 100 ccm wss. Lsg.), reduziert 
nicht und gibt kein Osazon; liefert bei der Hydrolyse d-Glucose und Xylose. Da 
Glucoxylose keine reduzierende Gruppe enthalt, muB es die Konstitution:

HO • CR, • CH(OH) • CH ■ [CH(OH)], ■ CH • O • CH ■ [CH(OH)]2. CH ■ CHS ■ OH
i---------o ---------1 h-------- O---------1

haben; die Stellung der beiden Benzoyle ist noch unbekannt. (Journ. Chem. Soc. 
London 105. 1062—69. April. London. The Wellcome Chem. Research Labb.)

F ranz.
Al. F aw o rsk i und W. B a ta lin , Uber das Vinyltrimethylen und Athylidentri- 

methylen von Gustavson. D eh ja n o w  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 41. 915; C. 1908.
I. 1683) hat gefunden, daB das Nitrosit des yon G u s ta y so n  (Journ. f. prakt. Ch. 
[2] 54. 97; C. 96. II. 574) dargestellten „Vinyltrimetbylens“ bei der Reduktion 
Cyclobutan liefert, und daB daBselbe Keton bei der Oiydation des KW-stoffs mit 
KMn04 entBteht (Journ. R u s b . Phys.-Chem. GeB. 43. 507). Der Umstand, daB 
G u sta v so n  und D em janow  (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 45. 176; C. 1913. I. 
2027) denselben tertiśiren Alkohol aus „Vinyltrimethylen“ und aus „Athylidentri- 
methylen“ erhielten, laBt im Zusammenhang mit obigem yermuten, daB in dem 
„Yinyltrimethylen“ das Methylencyclobutan (I.) und in dem „Athylidentrimethylen“ 
das Methycyclobuten (II.) yorliegt. Ist diese Annahme rich tig , bo miiBte das

CH2- C H 2 CHS- C H  C H .-C H ,
Ó hs—Ó :C H , ' Ó h2— C-CHS ' Ó h2—CJ-CH,

„Athylentrimethylen“ bei der Osydation Layulinsaure liefern. — Das „Athylen- 
trimethylen‘‘ wird beim Erwarmen des Jodurs III . m it wss.-alkoh. KOH erhalten; 
Kp.,50 37—38°. Oxydiert man den KW -stoS mit 3°/o>g- KMnO^-Lag., so erhalt man 
Layulinsaure, die durch ihren Siedepunkt, ihre Analyse, ihr Ag-Salz und ihr 
Phenylhydrazon identifiziert wird. Hieraus ergibt sich, daB dem „Athylidentri- 
methylen11 und dem „Vinyltrimethylen“ die obigen Formeln zukommen. (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 47. 1648 — 51. 23/5. [1/5.] St. Petersburg. Chem. Lab. d. Uniy.)

Sc h m id t .

0. M. H alse, Uber einige hohere Benzolhom ologe. Vf. bat die von S c h k e in e r  
(Journ. f. prakt. Ch. [2] 82. 292; C. 1910. II. 1133) begonnene Darst. yon Benzol- 
homologen yom Typus CSHS • C(RI)(RU)(RUI) durch Kombination der Rkk. yon G rig- 
n a r d  u. yon F r i e d e l - C r a f t s  fortgesetzt. M ethyla thyl-n-propylcarb ino l, (CH3XC2H5) 
(CsH,)COH. Aus Methylathylketon u. n-Propylmagnesiumbromid. Kp. 142—144°,
D.19, 0,8283. Liefert mit HC1 M eth y ld th y l  - n -p ropylch lorm ethan , C7H 15C1 =  (CHS) 
(C2H6)(CSH7)CC1. Kp .15 39—40°, D .!04 0,8787, n D<5 =  1,42705. Verliert bei der 
Destillation unter gewohnlichem Druck HC1. — M ethyla thy l-n -propylphenylm ethan , 
CuHjd =  C6H5 ■ C(CH3)(C2H6XC3H7). Aus yorstehender Verb. mit Bzl. und A1C1S. 
Kp.IS 110—112°, D .s°4 0,8819, nD15 =  1,49951. Farblose, dicke F I. —  M ethyld i-n- 
propylcarb ino l, (CH8)(C3H 7)2COH. Aus Essigester und n-Propylmagnesiumbromid. 
Kp.„ 61—63°. Liefert mit HC1 M eth y ld i-n -p ro p y lch lo rm eth a n ,  C8H„C1 =  (CH,) 
(C3H7)SCC1. K p.j, 50—51°, D .204 0,8690, n D15 =  1,43098. — M e th y ld i-n -p ro p y l-



pKeyylmethan, CUH „ => (CH3XC3H7),C-C6H6. Aus voratehender Verb. mit Bzl. und 
A1CI,. K p.,, 120—121°, D .s,4 0,8708, nDIS =  1,49326. — Diathyl-n-propylcarbinol, 
(CjHs^CjH^COH. Aus Buttersaureester u. Athylmagnesiumjodid. Kp. 158—159°, 
D.22, 0,8365, nD13 =  1,43216. Liefert mit IICl D iathyl-n propylchlormcthan. Dieses 
liefert mit Bzl. -f- A1CI3 D iathyl-n-propylphenylm ethan, CUH „ =  CeH5*C(C,H5'), 
(C3H7). Kp. 237—238°, D .164 0,8748, nD15 =  1,49383. — Dimethylisoamylchlor- 
meihan, C9Hl7Cl =  (CH,),CH* CH,»CH, • C(CI)(CH3),. Aus Dimcthylisoamylcarbinol 
und HCI. Kp.u  44—45°, D.134 0,8476, nDIS =  1,42495. — Dimethylisoamylphenyl- 
m ełhan, C,4H „ == (CH3),C H 'C H ,-C H ,• C(CSHS)(CH3),. Aus yorstebender Verb. mit 
Bzl. und AlClj. Kp.u  116—117°, D.18, 0,8844, nD15 =  1,50233. — Mełhylałhyliso- 
amylcarbinol, (CH,),CH• CHa • CHa • C(CHa)(C,H,)OH. Aus Methylatbylketon u. Iso- 
amylmagnesiumbromid. F. 175°. Liefert mit HC1 Methylathylisoamylchlormethan, 
(% „ C 1  =  (CH3)sqH -C H ,.C H J*C(CIH8)(CłH 5)Cl. K p.„ 63-64°, D .I3>54 0,8692, nD>5 
=  1,43457. — M dhylathylisoam ylphenylm ethan , C15H2ł =  (CH ^CH  • CH, • CH,* 
C(CH,)(C,H6)(C6H,). Aus yorstehender Verb., Bzl. und A1C1,. Kp.u  122—123°, 
D .1S4 0,8788, nD13 =  1,49894. — Athyldi-n-propylchlormethan, COH ,0C1 =  C,HS* 
CC1(CH, • CH, • CH3),. Aus Athyldi - n - propylcarbinol und HC1. Kp j, 67—68°, 
D.4\  0,8821, nD15 =  1,43878. Liefert mit Bzl. und A1C13 Athyldi-n-propylphenyl- 
mełhan, C15H „ =  (CH8-CH,.CH,),(C,H6)C(C„H6). K p .15 127-128°, D .2°4 0,8698, 
nD15 =  1,49211. — Didthylisobutylcarbinol, C„H,0O =  (CH,),CH• CH„ • C(C,H5),OH. 
Aus Isoyaleriansaureathylester u. Athylmagnesiumjodid. Kp. 171—172°, D .224 0,8396, 
n „ 13 =» 1,43457. Das entsprecbende Didłhylisobułylchlormethan (aus yoriger Verb. 
und HC1) liefert mit Bzl. und A1CI, Didthylisobutylphenylmethan, C16H54 =  (CH,), 
C H • CH ,• CiCjHs),(C,H6). Kp. 240-242°, D .>°4 0,8725, nD15 =  1,49097. — Methyl- 
diisobutylcarbinol, [(CHs)łCH*CHJ],C(CHs)OH. Aus Essigsaureathylester und Iso- 
butylmaguesiumbromid. Kp.,, 7S—80°. Liefert mit HC1 Methyldiisobutylchlormethan, 
C10H„C1 =■ [(CH,),CH.CH,],CC1.CH9. K p .,5 82-83°, D .2°4 0,8657, nD<5 =  1,43336.
— Mcthyldiisobutylphenylmethan, C,„H,e — [(CH3\,CH-CHjl2Ć(CH3)(C,H5). Aus yor
stehender Verb. mit Bzl. u. A1CI3. Kp .,8 143—144°, D .*°4 0,8753, n D15 =  1,49497.
— Tri-n-propylcarbinol, (CH3• CII, • CH,)3COH. Aus n - Buttersaureester u. Propyl- 
maguesiumbromid. Kp.i, 84 — 85°. Liefert mit HC1 Tri - n - propylchlormethan, 
C10Ha Cl =» (CH3.CH ,.CH ,)3CC1. K p.„ 80°, D .s°4 0,8779, nDIS =  1,44209. — Tri- 
n-propylphenylmethan, Cl6H,s =» (CH, •CH,-CHS),C(C6H5). Aus yorstehender Verb. 
mit Bzl. und A1C13. Kp.ls 140-141°, D .2°4 0,8694, nD15 =  1,4924. — Isobutyldi-n- 
propylcarbinol, CuH,40  =  (CH3),• CH -C H ,■ C(OH)(CH2 • CH, • CH3),. Aus Isoyalerian- 
siiureathylester und Propylmagnesiumbroinid. K p.„ 86—88°, D .224 0,8311, nD13 =
1,43908. Liefert mit HC1 Isobutyldi-n-propylchlormethan, Cn H ,aCl =  (CH3),CH- 
CH,*CC1(CH,• CH ,• CH,),. K p.„ 90-91°, D .224 0,8774, nD13 =  1,44662. — Isobutyl- 
di-n-propylphenylmeihan, CUHS9 =  (CH3),CH- C H ,• C(CaH5)(CH,■ C H ,• CH3),. Aus 
yorstehender Verb. mit Bzl. u. A1CIS. K p.„ 143—144°, D .164 0,8750, nD13 =  1,496.
— Methyldiisoamylcarbinol, f(CH3),CH-CH,*CH,],C(OH)CH3. Aus Easigester und 
Isoamylmagnesiumbromid. K p.„ 105—106°. Liefert mit HCi Methyldiisoamylchlor- 
methan, [(CH,),CH • CH, • CHS],CC1 • CHS. K p.„ 100—101°, D .2°4 0,8625, nD15 =» 1,44210. 
Liefert mit Bzl. und A1C1, Meihyldiisoainylphenyhiiełhan, C18H3,, =  [(CH^CH-CH, • 
C§,1,C(CHłXC,Hł). Kp.ls 153—155°, D .2°4 0,8728, nDIS =  1,49326. — Ałhyldiiso- 
amylcarbinol, C13Hs80  ==■ [(CH3),CH'CH,>CH,'!,C(OH)-C,Hs. Aus Propionsaureathyl- 
ester und Isoamylmagnesiumbromid. Obstartig riechende FI. K p .,7 119—120°,
D . ,w 4 0,8337, nD15 =  1,44602. Liefert mit HCI Athyldiisoamylchlormethan, C,5H ,7C1 
=» [(CH,),CH• CH,• CH,],CC1 • C,H8. Kp „  117-118°, D .*9’54 0,8658, nD«  =  1,44662.
— Athyldiisoamylphenyhnethan, Cl#Hs, «=■ [(CHa',CH"CH,-CH,],C(C,H5XC6H,). Aus 
yoriger Yerb. mit Bzl. und A1C1,. Kp.u  170-172°, D.‘«-54 0,8955, nD15 =- 1,50735. 
n-Piopyldiisoamylcarbinol, C,4H30O =■ [(CH3),CH■ C H ,• CH,],C(OH)• CH ,• CH ,• CH,.
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Aus Buttersaureester und Isoamylmagncsiumbromid. Obstartig riechende FI. 
Kp.,, 125—126°, D .204 0,8347, nD”  =  1,44511. — n-Propyldm oam ylchlorm ethan, 
C14H,„Cl •= [(CFr3),CH • CII, • CHa],CCl ■ CFI, • CH, • CFIa. Aug voratehender Verb. mit 
HC1. Kp.le 125—126°, D .5°4 0,8672, =  1,44782. Liefert mit Bzl. und A1C1,
n-Propyldiisoamylphenylinethan, C,0H, 4 =  [(CFF3),CH■ CH ,• CFI2]3C(C6H6)CH2• C H ,• 
CFIj. Kp.IS 180—181°, D .J°4 0,8677, nD18 =» 1,48751. — IsobiUyldiisoamylcarbinol, 
[(CHakCH- CH ,. CH,],C(OH). CH ,• CH(CH,),. A u b  Iaoyalerianaaureeater u. Faoamyl- 
magnesiumbromid. K p.,, 128°. Daa bierans erhaltene unbestandige Isobutyldiiso- 
amylchlormethan lieferte mit Bzl. u. A1CI, Isobutyldiisoamylphenylmethan, C21HS9 =■ 
[(CHj),CH • CH, • CH,],C(C8FF6)CFI, • CH(CFI8),. Kp.„ 172-173°, D Ą  0,89817, nDls —
1,50623. (Journ. f. prakt. Ch. [2] 89. 451—65. 24/4. Christiania. Chem. Lab. der 
Univ.) P o sn er .

F rśd ś r ic  B .everdin und A rm and de Luc, Uber das m -A nisid in  u n d  uber das 
D iincthyl-m -anisid in . Daa Acetyl-m -am inophenol wird durch Erwiirmen einer 
eaaigaauren L 9g. dea m-Aminophenola mit EsBigaaureanhydrid auf dem Waaserbade 
erhalten. F. 148°. — Acctyl-m-anisidin. Aua dem Acetyl-m-aminophenol in NaOH 
mittela Dimethylaulfat. Nadeln aua W ., Oktaeder aus A., F. 80—81° (vgl. M e l-  
DOLA, S t e p h e n s ,  Journ. Chem. Soc. London 89. 927; C. 1906. IF. 511). —  
vi-Ani8idin. Aua dem Acetylderivat mittela verd. HC1 auf dem Wasaerbade. 
Kp .,55 243°. — H C l-Sa lz . In W. sil. — Sulfa t. In k. W. 1. — Die Lsgg. der 
der Salze farben Fichtenholz gelb u. werden bei der Einw. von Oxydationsmitteln, 
wie K ,C r,07, braunviolett gefarbt. — Toluolsulfonyl-m-aminophenol, H 0-C 6H4*NH* 
SO,-CjH7. Aua m-Aminophenol, Na-Acetat u. Toluol-p-sulfoehlorid in 50°/oig. A. 
Fast farbloae Oktaeder aua verd. A., F. 158°; unl. in W., sil. in A. u. Easigaaure.
— Form yl-m -anisidin, CH3-0-C |,H 4-N H -C0H . Beim Kochen von m-Aniaidin mit 
90°/oig. Ameiaenaaure. Priamen aua verd. A., F. 57°; 11. in Easigsaure u. A., wl. 
in h. W. — Tóluólsulfonyl-m-anisidin, C H j-0-C flH4-NH-S0,*C7H7. Aus m-Aniaidin, 
Toluol-p-sulfochlorid und Na-Acetat in A. Nadeln, F. 68°; all. in Easigsaure, A., 
Bzl. — Methyldther des 3  - Oxy - Z \4 ' - dinitrodiphenylam ins, CH3*0-C ,H 4-NH*CeHs 
(NO,),. Aua m-Aniaidin, Chlor-2,4-dinitrobenzol und Na-Acetat in ad. A. Gelbe 
Nadeln aua Aceton, F. 137—138°. — Methyldther des 3  - Oxy -2",4'- dinitro - 5'- methyl- 
diphenylamins, CHS • O • C0H4-NH-CaH,(NOa),-CH3. Mittels l-C hlor-2 ,4-dinitro-5- 
methylbenzola analog der yorigen Verb. Gelbbraune Priamen aua A., citronengelbe 
Prismen (aua Bzl. -}- Lg.), F. 129°. — m -A n isid id  des 3 ,5 -D in itro -p -an is id ins, 
CH3-0 -C 6H4-NHs-CeH (0-CH s)1(N0,),8'6(NH,)'‘. A u s  m-Anisidin und 2,3,5-Trinitro- 
p-aniaidin auf dem Wasaerbade. Schwarze Kryatalle mit grtinem Metallreflei aus 
A., F. 144°. — m -A nisid inazo-fi-naph tho l, CH3-0"C 6H4-N : N-C10H6-OH. Aua 
diazotiertem m-Anisidin und ^9-Naphthol. Eote Nadeln aua verd. A., F. 140°; unl. 
in W. — D im ethyl-m-anisidin, CH3 • O • C6H4 ■ N(CH3)3. Aus m-Aniaidin u. Dimethyl
aulfat. Ol, Kp. 237°; 1. in A. und Easigsaure; farbt aich am Licht braun. — Die 
Nitrierung dea Dimethylaniaidina liefert je  nach den Verauchsbedingungen ver- 
schiedene Nitrokorper, namlich daa von B l a n k s m a  beacbriebene 4,6-D inilrom ono- 
m ethyl-m -anisidin, daB 3-M ethyln itram in des 2 ,4 ,6 -Trinitroanisols von K o m b u rg h , 
das 4,6-D initrodim ethyl-m -anisidin  u. das 3-M ethylnitramino-4,6-dinitroanisol{l). —
4,6-D initrodim ethyl-m -anisid in , CH3• O• C8H,(NO,),• N(CH,),. Aus Dimethyl-m-ani- 
sidin in EasigaSure mittels HNO, (D. 1,4) bei 0—10°. Citronengelbe Nadeln aus
A. oder Aceton, F. 198°. — Beim Arbeiten mit H N 03 von der D. 1,52 unter 
gleichen Bedingungen entstehen neben dem eben beschriebenen Korper geringe 
Mengen von dinitriertem und trinitriertem Methylnitramin. Verwendet man HNO, 
von der D. 1,4 allein und laBt die Temp. auf 40° ansteigen oder erwarmt auf dem 
Wasserbade, ao ent3teht ein Gemiach, daa wahrscheinlich die vier oben genannten
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Yerbb. enthalt, u. in welchem das 4,6-Dinitromonomethylanisidin aicher nacbgewiesen 
wird. — 3- M ethylnitram ino-4 ,6 -dinilroanisol(l), CH3• O • C6II2(NO.),• N(CH3)• N0.2. 
Aua dem 4,6-Dinitrodimethyl-m-anisidin in Easigaaureanhydrid mit HNOa (D. 1,52) 
bei 0—10° neben aebr geringen Mengen dea Methylnitramina der Trinitroyerb. 
Gelbe Krystalle aua A., F. 138°; wl. in k. A.; zeigt die LiEBERUANNsche Rk. (vgl. 
dazu u. a. Re v e r d in , L ie b l , Joum . f. prakt. Ch. [2] 8 6 . 200; C. 1912. II. 598). 
Liefert beim Erwarmen mit Phenol daa 4,6-Dinitromonometbyl-m-anisidin. Beim 
Kochen des Nitramina mit 10°/0ig. KOH entateht nicht der Monomethylather des
4,6-Dinitroresorcins, sondern unter Abapaltung von Methylamin eine in gelben 
Kryatallen sich auascheidende Verb. vom F. 182°. (Arch. Sc. phys. et nat. Genćve 
[4] 37. 423—34. 15/5.; Ber. Dtach. Chem. Gea. 47. 1537-45. 22/5. [23/4.] Genf. 
Org.-chem. Inat. d. Univ.) S ch m id t .

J. T ro eg er und W . M uller, EinflufS eleJctronegativer Kom plexe a u f  d ie H alo- 
genisierung gewisser M ethylendertia te. (Vgl. J. T k o e g e r  und E. L u x , Arch. der 
Pharm. 247. 618; C. 1910. L 631.) Ea aollte unteraucht werden, ob es moglich 
sei, auf direktem oder indirektem Wege zu Monohalogenderivaten der Arylsulfon- 
acetonitrile, R«SO,-CHX-CN, zu gelangen. Ala direkter W eg wurde die Einw. 
der berechneten Menge naacierenden Chlora, ais indirekter W eg die Einw. von 
einem Mol. aulfinsauren Salzea auf den Dihalogenkorper eiperimentelL studiert. 
Beide W ege haben sich bei den biaher unterauchten Nitrilen nicht ala geeignet 
erwiesen, und scheint es, ais ob der B. einer Monohalogenyerb. ebenaolche Schwierig- 
keiten entgegensteben wie der B. eines Mononatrium- oder Monoalkylderivates. 
Ferner wurde die Halogenisierung der Arylsulfonacetone, A r-S 0 2*CH,*C0-CH3) 
Arylaulfonacetophenone, A r-SO ,• CHj*CO-C„H5, und Cyanbenzylarylsulfone, CN* 
C„H4*CH,-SOj-R, studiert. Hierbei zeigte aich eine groBe Verachiedenheit beziiglich 
des Verhaltens gegen Halogen. Die Acetonderivate lieferten, wie schon R. und 
W . O t t o  einerseita und TROEGER und B o lm  andererseits erkannt haben, bei der 
Einw. von Brom Bromsubstitutionsprodd., bei denen das Brom nicht die H-Atome 
der Methylen-, sondern diejenigen der an CO gebundenen Methylgruppe ersetzt. 
Auffallend ist der leichte E intritt des Halogena in die Methylgruppe, der die 
Darst. yon Mono- und Dihalogenderiyaten bei dem Benzolsulfonaceton ausschlieBt, 
ao daB man bei den Ver8a. zur Darat. niederer Chloraubatitutionaprodd. Gemiache 
dea Auegaugsmaterials mit dem hochchlorierten Prod. erhalt. Bei den Arylsulfon- 
acetophenonen gelingt es mehr oder weniger leicht, zu Monohalogenderiyaten auf 
direktem W ege zu gelangen. Auch der indirekte W eg zur Darst. der Monohalogen- 
korper laBt sich hier praktisch ausfiihren. Aua 2 Mol. aulfinsaurem Salz und 1 Mol. 
Dihalogenkorper erhalt man durchweg das Ausgangsmaterial zuriick. Alle Verss. 
endlich, die eine Bromierung oder Chlorierung der Cyanbenzylarylsulfone be- 
zweckten und unter den yerschiedensten Bedingungen ausgefiihrt wurden, haben 
ein negatiyes Reaultat ergeben. Es konnten weder Mono-, noch Dihalogenderivate 
erhalten werden. Bei der Behandlung von p-Cyanbenzalchlorid mit 1 und 2 Mol. 
sulfinsaurem Salz konnte achlieBlich featgestellt werden, daB ea moglich ist, auf 
indirektem W ege zu einem in der Methylengruppe monohalogenaubatituierten Cyan- 
benzylarylaulfon zu gelangen, und daB ein in der Methylengruppe enthaltenes 
Chlor aehr fest gebunden sein muB, da auch bei der Einw. von 2 Mol. benzol- 
sulfinaaurem Salz ein chlorfreies Prod. nicht zu erzielen war.

E s p e r im e n te l l e r  T e i l .  V e rsu c h e  z u r  D a r s te l lu n g  von  M o n o h a lo g e n 
d e r iy a te n  d e r  A r y l s u l f o n a c e to n i t r i l e .  Aua Benzolsulfonacetonitril und ein 
Mol. Brom inEg.-Lsg. erhalt man Benzolsulfondibromacetonitril, C,H5 • SO, • CBr, • CN, 
F. 123°, neben unyerandertem Ausgangaprod. Benzolsulfondibrom- und -dichlor- 
acetonitril liefern bei der Einw. yon je  1 Mol. benzolaulfinaaurem Na Benzolsulfon
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acetonitril zuriick. Der gleiche Reaktionsyerlauf wurde bei p-Chlorbenzolsulfondi- 
chlor acetonitril und o-Anisolsulfondichloracetonitril beobachtet. — E in w ir k u n g  
von  C h lo r , bezw . B ro m  a u f  A ry ls u l f o n a c e to n e .  p-Chlorbenzolsulfonaceton, 
CijH^CI-SOj-CHj-CO^CHj, aus Chloraceton und p-chlorbenzolaulfinsaurem Na in 
alkoh. Lsg. bei 100°, schwach gelbliehe Tafeln aus A., F. 82,5—83°; Oiim, weiBe, 
derbe Nadeln aus verd. A., F. 163—164°; Semicarbazon, farblose, rhombische 
Krystalle auB W., F. 205,5°. Liefert bei der Einw. von Brom oder Chlor in zur
B. yon Mono- oder Dihalogenderiyaten berechneten Mengen stets das Trihalogen- 
deriyat neben unyeriindertem Ausgangsprod. p-Chlorbenzolsulfonaeetontribromid, 
C6H 4Cl*SO,"CH,*CO-CBra, weiBe, derbe Nadeln aus yerd. A., F. 125,5°. p-Chlor- 
benzolsulfonacetontrichlorid, CeH4C l-S02-CH,'C0*CCJ3, weiBe Nadelchen aus yerd. 
A., F. 119,5°. — Benzolsulfonaceton liefert unter den gleiehen Bedingungen ein 
langsam krystallisierendes Trichlorid. — Bei der Einw. von je  1, 2 oder 3 Mol. 
benzolsulfinsaurem Na auf je  ein Mol. p-Chlorbenzolsulfonacetontriehlorid, bezw. 
-tribromid wurde eine Abscheidung von NaCl, bezw. NaBr in keinem Falle und 
das Auftreten einer sauren Rk. nur dann beobachtet, wenn weniger ais 3 Mol. 
sulfinsauren Salzes angewandt worden waren. Die Aufarbeitung des mit 3 Mol. 
sulfinsaurem Salz angestellten Vers. lieferte unyerandertes Trihalogenderiyat zuriick.

D a r s te l lu n g  von  M ono- u n d  D ih a lo g e n d e r iy a te n  d e r  A ry ls u lf o n -  
a c e to p h e n o n e . Benzolsulfonacetophenon liefert bei der Einw. yon einem Mol. 
Chlor Benzolsulfondichloracetophenon, C14H,0O3Cl,S =  C6H5'S0,*CCI,*C0-CaH5, 
derbe, weiBe Krystalle aus A., F. 104°, wśihrend bei der Umaetzung dieses Di- 
chlorderiyates mit 1 Mol. benzolsulfinsaurem Na Benzolsulfonmonochloracetophenon, 
CnH^OaClS =  C6H5• SO,• CHC1 • CO• C6H6, weiBe, filzige Nadeln au3 A., F. 126°, 
neben benzolsulfonsaurem Na, bei der Umsetzung mit 2 Mol. benzolsulfinsaurem 
Na daa chlorfreie Benzolaulfonacetophenon erhalten wird. Umgekehrt erhalt man 
aus Benzolaulfonacetophenon und 1 Mol. Brom in Eg.-Lsg. das Benzolaulfonmono- 
bromacetopheuon, C14Hn 0 3BrS, derbe Kryatalle aua A., F . 138°, wahrend der 
indirekte W eg hier nicht zum Ziele fiihrt, indem Benzolaulfonacetophenon u. benzol- 
Bulfonaaures Na gebildet wurden. Benzolaulfondibromacetophenon, C14Hl0O3Br,S —
C,H5*SO,-CBr,-CO"CuHu, aus Benzolaulfonacetophenon und 2 Mol. Brom in Eg.- 
Lsg., weiBe, derbe Nadeln aus A., F . 119,5—120°. — p-Toluolaulfonmonochlor- 
acetophenon, C15Hi30 3C1S, aus dem Keton und einem Mol. nascierendem Chlor 
(Chlorkalk) in Eg.-Lsg., weiBe Nadeln aus A., F. 139°, setzt sich mit 1 Mol. benzol
sulfinsaurem Na zum p-Toluolsulfonacetophenon und b e n z o la u l f o n B a u r e n  Na u m . — 
p-Toluolsulfonmonobromacetophenon, C16H 130 3BrS, aus dem Keton und 1 Mol. Brom 
in Eg.-Lsg., farblose Kryatalle aus A., F. 158°, reagiert mit 1 Mol. benzolsulfin- 
saurem Na wie das Monochlorderiyat. — p-Chlorbenzolsulfonmonochloracetophenon, 
C14H10OjC1,S, aus p - Chlorbenzolsulfonacctophenoyi und 1 Mol. nascierendem Chlor 
(Chlorkalk), farblose Krystalle aus yerd. A., F. 145,5—146,5°. — p-Chlorbenzol- 
sulfondichloracetophenon, CmH90 3C13S, aus dem Keton und uberschussigem naacie- 
rendem Chlor in Eg.-Lsg., derbe, schwach gelbliehe Krystalle aua A., F. 98—99°, 
aetzt sich mit 1 oder 2 Mol. benzolsulfin8aurem Na in alkoh. Lsg. anormal um 
unter B. eines SpaUungsprod. von der Formel C,H60,C13S (?), Krystalle aua A., 
F. 121,5°. Ein Prod. vom gleiehen F. wurde auch wiederholt direkt bei der 
Chlorierung an Stelle dea Dichlorid8 erhalten. — p-Chlorbenzolaulfonmonobrom- 
acetophenon, Cl4Hi0O3ClBrS, aua dem Keton u. 1 Mol. Brom in Eg.-Lsg., Krystalle 
auB A., F. 163—164°. — p-Chlorbenzolsulfondibromacetophenon, C14H9OsClBr,S, 
aua dem Keton und 2 Mol. Brom in Eg.-Lsg., farblose Krystalle aus Easigester -(- 
PAe., F . 121—121,5°.

V e r s u c h e  z u r  E in f i ih r u n g  yon  H a lo g e n  b e i den  A r y l s u lfo n b e n z y l-  
c y a n id e n . p-Cyanbenzylphenylsulfon, C6H6• SO,• C H ,• C6H4• CN, und p-Cyanbmzyl-
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p-chlorphenyhulfon, C6H,C1-SO* ■ CH,,- C0H( ■ CN, liefien aich in keiner Weise direkt 
in ein Mono- oder Dihalogenderiyat yerwandeln. Andererseits lieferte Cyanbenzal- 
chlorid, CN-CeHj-CHClj, bei der Einw. yon 1  oder 2 Mol. benzolsulfinsaurem Na 
in alkob. Lag. im Robr bei 100° nur das Monochlorid, CN*GaH4>CHCl-SO,-C6H5, 
glauzende Blattchen aus A., F. 162,5—163,5°. (Arch. der Pharm. 252. 32—55. 2/4. 
Braunschweig. Pharm. Inst. d. Techn. Hocbschule.) DtłSTERBEHN.

R am art-L ucas und A. H a lle r ,  Synthesen mit Bilfe von Natriumamid. Ein- 
wirkung der Epihalóhydrine auf die Dialkylacetophenone. Oxypropylendimethylaceto- 
phenon und Derivate. Die Epihalóhydrine yerhalten sich gegeniiber den Na-Verbb. 
der Dialkylacetophenone wie die Halogenalkyle, bilden also normale Subatitations- 
prodd., wahrend sie mit dem Acetophenon selbat nur teerige Prodd. liefern. —

l,2-0xypropylendimethylacetophenon, ClsH160 , — C,,H5• CO• C(CH3),■ CH ,• C H • O • CR,, 
aus Epibromhydrin (oder Epieblorhydrin), Isopropylphenylketon und Na-Amid in sd. 
ath. Lsg., weiBe Prismen aus A. -f- PAe., F. 59°, K p.j, 139—140°, 11. in A., A., 
Bzl., weniger in PAe. Geht beim Erhitzen mit W. auf 100° in 2-Benzoyl-2-methyl-
4.5-2)entandiol, C0H6 • CO • C(CH3)S • CFI,, • CHOH• CHjOH, Nadeln, F. 99—100°, iiber. 
Ist bestiindig gegen Na-Amid und Na-Malonester in Ggw. von Bzl. oder Toluol, 
wird durch Spuren von SS. mehr oder weniger rasch in ein Dimeres, (CuH^Oj)^, 
Krystalle, F. 214—215°, yerwandelt. Daa gleiche Dimere entsteht bei der Behand- 
lung des Oxypropylendimethylacetophenons mit uberschiissiger k. H N 03, HC1 oder 
HBr, mit Acetylchlorid oder Esaigsaureanhydrid, wahrend beim Erhitzen mit HC1 
im Rohr auf 100° teerige Prodd. gebildet werden. Diesea Dimere, welches auch 
bei der Einw. yon Semicarbazidchlorhydrat und Na-Acetat in Ggw. yon Essigsaurc 
entsteht, besitzt yermutlich die Formel:

CSH5 • CO • C(CH3)j . CH2 • CH • O • CH,
ĆHS • O • ĆH • CH, • C(CHj), • CO • C3H 5.

Hydroxylamin reagiert mit dem Oxypropylendimethylaeetophenon nach C rism es 
im Rohr bei 100° unter B. yon 2-Benzoyl-2-methyl-4-ol-5-pentanyl-(3-hydroxylamin, 
C6H5• CO• C(CHa)a• CHj• CHOH• C H ,• NHOH, Nadeln, F. 122-123°. — Dasselbe 
Dimere erhalt man auch bei der O iydation des Allyldimethylacetophenons mit KMnO,. 
(C. r. d. l’Acad. des seiences 158. 1302—6. [11/5.*].) D D step.rehn.

H en ry  S tephen  und C harles W eizm ann , Derii-ate des 3,4-Dimethoxyaceto- 
phenons und 4,5-Dimethoxy-o-tolylmethylketons und die Synthese von Phenylgly- 
oxalinen mit Substituenten im Benzólring. (o Chlor-3,4-dioxyacetophenon, aus Chlor- 
acetylchlorid und Veratrol in Nitrobenzol in Ggw. yon A1C13 bei 40° in 8 Stdn.; 
iu  CSs oder PAe. gebt die Entmethylierung weniger weit; rotliche Prismen aus 
Bzl., F. 173°, Kp.is 190°; Zn-Staub und verd. Eg. reduzieren zu 3,4-Dioxyaceto- 
phenon, F. 114°. — a)-CMor-3,4-dimethoxyacetophenon, C10Hn OsCl =  (CH30)aC,Hj • 
CO-CH,Cl, aus 50 g <o-Chlor-3,4-dioxyacetophenon in Xylol, 63 g Methylsulfat und 
80 g K,COs bei 130° in 6 Stdn., Prismen au3 Bzl., F. 101°, K p.„ 190°; wird durch 
Zn-Staub und yerd. Eg. zu 3,4-Dimethoxyacetopherwn, F . 4S°, reduziert, das auch 
beim Metbylieren yon 3,4-Dioxyacetophenon entsteht. — 4,5-Dioxy-o-tolylchlormethyl- 
keton, C9H0OsC1, aus Homoyeratrol und Chloracetyłchlorid in Nitrobenzol in Ggw. 
von A1CIS, Nadeln aus Bzl., F . 12S°, Kp.u  187°, sil. in organischen Fil.; die Lsg. 
in KOH ist orange; FeCl3 farbt blaugriin; Zn-Staub und yerd. Eg. reduzieren zu
4.5-Dioxy-o-tolylmethylketon, CeHl0Os, Schuppen aus A., F. 164°. — 4,5-Diinethoxy- 
o-tolylchlormethylketon, Cu Hl3OjCi =  CH3<C4H,(OCH3),-CO*CH,Cl, aus 4,5-Dioiy- 
o-tolylchlormethylketon in Xylol und Methylsulfat in Ggw. von K ,C 03, Nadeln aus
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A., F. 89°, K p .,8 182°; wird durch Zn-Staub und yerd. Eg. zu 4,5-Dimtthoxy-o- 
tolylmethylJceton, Ca HI4Os, Nadeln aus Methylalkohol, F. 68°, reduziert.

co-Phthalimino-3,4-dimethoxyacetophenon, (CH30),C6H3 • CO • CH, • N<^(C0)a]>CeH4, 
aus 21 g «-ChIor-3,4-dimethoxyacetophenon in Xylol und 25 g Phthalimidkalium 
bei 130—140° in 3 Stdn. oder aus Phthaliminoaeetylchlorid und Veratrol in Nitro- 
benzol in Ggw. yon A1C13, gelbe Nadeln aus Eg., F. 202°, ]. in A., CSa. — 
co-Phłhalamino-3,4-dimethoxyacctophenon, C18H170 6N =» (CHB0),C6H 3-C 0-C H a'NH« 
CO-C6H4-CO,H, aus 20 g ®-Phthalimino-3,4-dimethoxyacetophenon, mit A. angeriihrt, 
und 10 g KOH in 30 ccm W . beim Erwiirmen bis zum Auflosen, Nadeln aus Eg., 
F. 173° (unter Abspaltung yon W.). — Q}-Amino-3,4-dimethoxyacetophenonhydro- 
chlorid, CjH^OCHjJj-CO^CHj^NHj, HC1, aus dem Phthalaminoderiyat beim Er
warmen mit HC1 (D. 1,00), Nadeln aus A., F. 218°. — (CI0H,BO3N),*HaPtC)„, gelbe 
Blattchen aus wss. Methylalkohol, F. 224°. — 4,5-Dimethóxy-o-tohjlphthalimino- 
methylketon, C„H n OsN =  CjH^CH.KOCH,), • CO• CH, • N <(G O ),>C 6H4, aus 4,5-Di- 
methoxy-o-tolyl-fi)-chlormethylketon und Phthalimidkalium oder aus Phthalimino- 
acetylchlorid und Homoyeratrol, farblose Nadeln aus Eg., F. 159°, 1. in A., wird 
durch wss.-alkoh. KOH in 4)5-Dimethoxy-o-tolylphłhalaminomethylkełont Ci9HI90 8N =  
CeHa(CH3XOCH3)a-CO*CH,"jSH'CO-CeH4'C O jH , gelbliches Krystallpulyer, F. 174 
bis 175° (Abspaltung yon W.), yerwandelt, das mit HC1 4,5-Dimethoxy-o-tolylamino- 
m ethylketonhydrochlorid , Cn H)60 3N-HCl =■ C9H,(CH3)(OCH3)j-CO • CH j-N H ,, HC1, 
Nadeln aus A., F. 204°, liefert. — (CnH^OjN^-HjPtClu, gelbe Blattchen, F. 211° 
(Zera.). — CuH^OsN-HAuC^, rotes Krystallpulyer aus A., F. 175—176° (Zers.), 
wl. in h. W.

2-Thiól-4-(3',4'-dme{hoxyphenyl)glyoxalin, Cn HlaOaNaS (I.), aus 4 g  w-Amino-
3,4-dimethoxyacetophenonhydrochlorid in 6 ccm W. bei 1-stdg. Erhitzen mit 5 g

CH3

CH CH30  CH

KCNS in 8 ccm W., gelbliches Pulyer aus A., F. 131—132° (Zers.). — 4-{3’,4'-Di- 
methoxyphenyl)glyoxalin (II.), aus dem 2-Thiolderivat beim Oiydieren mit 10°/0ig. 
HNO, oder mit 50°/oig. alkoh. Athylnitrit oder mit H ,PtC)6; Cu HlaOaN2-HŃOj, 
gelbliche, rhombische Prismen aus Methylalkohol, F. 132° (Zers.); (Cu H12OjNj)j* 
HjPtClj, gelbliche Blattchen aus A., F. 217° (Zers.); Cu H laOaNVHAuCI4, rote 
Prismen aus A., F. 153° (Zers.); Pikrat, Cn Hla0 aNa'C eH30 7Na, gelbliches Krystall
pulyer aus W., schm. nicht bis 250°. — 2-Thiol-4-(4',5'-dimethoxy-o-tolyl)glyoxalin, 
ClaH14OaNaS, gelbliches Pulyer aus Methylalkohol, F. 155°. — 4-(4',5'- Dimełhoxy-
o-tolyX)glyoxaUn (III.), analog dem niederen Homologen dargestellt; (ClaH 140 aNaV  
HjPtCI6, gelbliche Blattchen aus Methylalkohol, F . 228° (Zers.); ClaH14OjN,-HAuCl4, 
rote Prismen aus Methylalkohol, F. 179° (Zers.); Pikrat, CłaHI4OjNa-C e n ^ N ,,, gelbes 
Krystallpulyer aus W ., schm. nicht bis 250°. Ais Nebenprod. der Oxydation ent- 
steht etwas 4,5-Dimethoxy-o-toluylsaure, C10HlaO4, Blattchen aus W ., F. 146°. —
2-Selenomercaptan-4-{3',4'-dimethoxyphenyl)glyoxalin, Cu HlaOaNaSe, aus w-Amino-
3,4-dimethoxyacetophenonhydrochlorid und Kaliumselenocyanat in W. bei */4-stdg. 
Erwarmen, weiBes Krystallpulyer aus Methylalkohol, F. 115—117°, zers. sich bei 
120°, scheidet bald Selen ab, besonders beim Erwarmen mit SS. unter B. des ent- 
sprechenden Glyoxalins. — 2  - Selenomercaptan- 4 - (4', 5'- d im dhoxy-o  - tolyl)glyoxalin, 
ClaHu OjNjSe, analog dargestellt, Krystallpulyer aus Methylalkohol, F. 163° nach 
dem Sintern bei 159°. (Journ. Chem. Soc. London 105. 1046—57. April. Manchester. 
Uniy.) F ra n z .

CH30 ^ > j - C r  |CII CU3'
ch 3o^_^J n ^ ^ n h  CH3<

C-SH
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P. Pfeiffer, Z u r K enntnis der sauren Salze der Carbonsauren. (Mit C. B iren- 
cw eig , A. H ofm ann und C. W indheuaer.) Monocarbonsauren geben, trotzdem 
sie nur eine Carbosylgruppe besitzen, saure Salze. Die bisher bekannten, hierher 
gehorigen Verbb. aind hauptsachlich Na-, K- u. NH4-Salze von aliphatischen oder 
aromatiaehen Sauren. Die Yff. baben eine Reihe yon sauren Pyridinsalzen darge- 
atellt. LiiBt man eine Lsg. einer Monocarbonsaure in Pyridin verdunsten, so er
halt man im allgemeinen das n. Pyridinsalz, R .C 0 2H,Py; nur wenige SS., wie o-
u. m-Toluylsiiure, Anthranilsaure, o-Brombenzoesaure und Zimtsiiure krystalliaieren 
aus Pyridin unyerandert aus. o-Chlorbenzoesaure gibt ein sehr labiles Pyridinsalz. 
Beim Umkrystallisieren aus absol. A. zeigen die n. Pyridinsalze ein ganz ver- 
schiedenartiges Verhalten. W ahrend die Pyridinsalze der Benzoesiiure, der o- u. 
m-Nitrozimtsaure und der Cinnamaleaaigsaure hierbei in die freien SS. ubergehen, 
die Salze der p-Oxybenzoesiiure, der p-Nitrophenylessigsaure u. der trans-Dibrom- 
zimtsaure aber unyerandert bleiben, yerwandeln 8ich die Salze der o-, m- und p- 
Nitrobenzoeaaure, der o,p- und m,m-Dinitrobenzoesaure, der 2,5-Chlornitrobenzoe- 
siiure, der Salieylsaure und der Diehlor- und Dibromhydrozimtsaure in die ent- 
spreehenden sauren Salze 2R-COsH,Py. Saure Pyridinsalze lassen sich auch von 
folgenden Dicarbonsauren isolieren: Oxalsiiure, Malonsaure, Bernateinsiiure, Dibrom- 
bernsteinsaure, Fum arsaure, Brommaleinsaure. Phthalsiiure und Isophthalsiiure. 
Diese Salze haben die Zus. Ru(CO,H)„Py, mit Ausnahme des der Malonsaure, dem 
die Formel 2 CHj(C02H)2,Py zukommt. — Unter Berucksichtigung der in der Lite
ratur beschriebenen Falle ergibt sich, daB die meisten sauren Salze der Mono- 
carbonsiiuren mit einwertigem Metallatom, bezw. einwertigem, positivem Radikal auf
2 Mol. S. 1 Metallatom, bezw. 1 Aminmolekiil enthalten, entsprechend den Formeln 
R-COjMe, R-COsH u. 2 R .C 0 2H,Am. AuBerdem treten yereinzelt noch Verbb. der 
Zus. R .COsMe, 2R.CO.,H und 3 R .C 0 2H ,A m  auf. Die bisher dargestellten sauren 
Salze zweiwertiger Metalle (Ca, Sr, Ba, Pb) lassen sich auf die beiden Formeln 
(R-C0,)aMen,R -C 02H und (R-C02)2Me,I-2 R .C 0 i H beziehen. — Die Carbonsauren 
haben im allgemeinen groBe Neigung zur Polymerisation. Nach den vorliegenden 
Molekulargewichtsbestimmungen und Verteilungsverss. ist anzunehmen, daB die 
Carbonsauren im geschmolzenen, gasformigen u. gelosten Zustand Gleichgewichts- 
systeme von monomolekularer u. bimolekularer Form sind: 2 R .C 0 2H ^  (R-C02H).2. 
Je nach der chemischen Natur und dem physikochemischen Zustand liegt das 
Gleichgewicht bald mehr zugunsten der einen, bald mehr zugunsten der anderen 
Form. Die Konstitution der bimolekularen Siiureformen ergibt sich aus folgenden 
Uberlegungen. Aus den Unterss. uber Halochromieerscheinungen ist bekannt, daB 
Carbonylyerbb. mit Metallsalzen und SS. gut charakterisierte Yerbb. geben, indem 
die Nebenvalenzen der Carbonylsauerstoffatome durch die Nebenvalenzen von Metall- 
atomen, bezw. sauren Wasserstofiatomen abgesattigt werden. Die allgemeinen 
Symbole fur die Additionsprodd.:

^ > C  : 0 ---M eX n und ® > C :0 - - - H X

lassen erwarten, daB im speziellen auch Verbb. von Carbonsauren untereinander 
existieren werden:

Hg > C : 0 - . . H 0 . C < g '  oder aUgemeiner: (H 0> C : 0 " ' )  H O -C < q  •

Solche Verbb., z. B. CaH8 • C0,H,CHC13 • C02H, sind yon H o o g ew eeff  u .  v a n  
Doep (Rec. trav. chim. Pays-Bas 21. 349; C. 1903. L 150) beschrieben und yon 
den Vff. neuerdings dargestellt worden. Die dimolekularen Saureformen R-CO,H, 
R-COjH sind ein Spezialfall der Molekiilyerbb. R .C 0 2H ,R '.C 0 2H ; man erhalt also
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fiir die Verbb. (R-C02H), unter der Annahme, daB dag aaure Wasserstofiatom des 
einen Sauremolekiila koordinatiy an das Carbonylsauerstoffatom des zweiten Mole- 
kiils gebunden ist, die Konstitutionsformel I. Auf diesen Konstitutionstypus der 
bimolekularen Siiureformen lassen sicb die meisten sauren Salze beziehen. Fur 
die sauren Salze 2R-COjH,NHa und 2R"COsH,Py lassen sicb die Formeln II. und
III. u. fur die sauren Alkalisalze R"COaMe,R'CO,H die Formeln IV. u. V. ableiten, 
zwischen denen zurzeit eine definitive Entscheidung niebt getroffen werden kann.

HO>C:0---HO.C<g > C :O ...H ° .C < 5  Py,H0>C : O - H O - C ^

IV- H O > ^  : 0  • • • Me•0 • c<̂ o  V‘ MeO-'5’*'': ‘ , h ° , c^ q

Die optisch-aktiven SS. sind in indifferenten Losungsmitteln ebenso wie die 
gewohnlichen SS. stark polymerisiert. So schlieBen sieb die d- und l-Mandelstiure 
und l-Acetylmandelsdure in ihrer MolekulargroBe yollstandig der Phenylessigsaure 
an (vgl. Tabellen im Original). Da die gefundenen Molekularwerte zwischen dem 
einfachen und dem doppelten Formelgewicht liegen, so ist anzunehmen, daB die 
aktiven Mandelsauren im festen Zustand bimolekular sind und beim Auflosen bis 
zu einem bestimmten Gleichgewichtszustand in die monomolekularen Formen zer- 
fallen. Fiir die bimolekularen Formen der aktiyen Mandelsauren sind nach obigen 
Erorterungen die Konstitutionsformeln:

CbH6 • CH(OH) • C— O •• • HO • C • CH(OH) • C„H6 und : 
d ÓH (!) d

C6H5 • CH(OH) • 0 = 0  • • • HO • C • CH(OH) • C6H5

1 ÓH (!) 1

anzunehmen. Da sich den polymolekularen SS. die Yerbb. yerschiedener SS. un- 
tereinander anschliefien, so ergibt sicb fiir die dl-Mandelsiiure die Konstitution:

C0H5 • CH(OH) • C = O  • • • HO • C • CH(OH) • C6H5.
d ÓH (!) 1

P y r id in s a lz e  d e r  M o n o c a rb o n s iiu re . n. Salz der Salicylsćiure, CeH4(0H)- 
COaH , Py. Tafeln und Prismen, F. ca. GO0. — Saures Salz der Salicylsaure, 
2C,H„Oa,Py. Dicke, bisweilen yiolettstichige Tafeln, schm. bei 85—89° zu einer 
triiben FI., iat bei 89° yollig geschm. — n. Salz der o-Nitrobenzoesaure, C;H60,X ,Py. 
Gelbe Tafeln, F. 46°. — Saures Salz der o-Nitrobenzoesaure, 2C7H60 1N ,P y. Gelb- 
stichige Tafeln, F . 75°. — n. Salz der m-Nitrobenzoesaure, C,H50 4N ,P y. Gelbe
Nadeln, F. 106°. — Saures Salz der m-Nitrobenzoesaure, 2C7H60 4N ,P y . Schwach
gelbe Tafeln, F. 122°. — n. Salz der p-Nitrobenzoesaure, C7HB0 4N ,P y. Schwach 
gelbe Blattchen, sintern bei ca. 170° zusammen, ist bei 225° yollig geschmolzen. — 
Saures Salz der p-Nitrobenzoesaure, 2C7Hs0 4N ,Py. Schwach gelbe Blattchen, schm. 
wie das n. Salz. — n. Salz der o,p-Dinitrobenzoesaure, C7H40 6Ns ,Py. Gelbliche
Nadeln, F. 115°. — Saures Salz der ojp-Dinitrobenzoesaure, 2C7H4Ó6Ns,Py. Gelb-
stichige Tafeln, F. 141—142°. — n. Salz der m,m-Dinitrobenzoesaure, C7H4OeNj, Py. 
Gelbliche Nadeln, F. 162°. — Saures Salz der m,m-Dinitrobenzoesdure, 2C7H4OsNs, Py. 
Farbloae Nadeln, F. 172°. — n. Sals der 2,5-Chlortiitrobenzoesaure, C,H40 4NC1, Py. 
Farbloae Priamen oder Nadeln, F . ca. 114°. — Saures Salz der 2,5-Chlornitrobenzoe- 
saure, 2C7H 40 4NC1, Py. Nadeln, F. 129°. — n. Salz der Dichlorhydrozimtsdure, C0H5- 
CHC1*CHC1*C0SH, Py. Aus der S. und Pyridin bei gewohnlicher Temp. Gelb- 
stichige Krystalle, F. 85°. — Saures Salz der Dichlorhydrozimtsdure, 2C9H80,C1„
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Py. Beim Umkrystalłisieren des n. Salzes aus Eg. oder A. Farblose, prismatisehe 
Nadeln, F. 121—122°. — Beim Erwarmen von Dichlorhydrozimtsaure mit Pyridin 
entsteht «-Chlorzimtsaure.— n. Salz der Dibromhydrozimtsćiure, C,H5- CHBr- CHBr • 
GOaH ,P y . Farblose Krystalle, F. 110°. — Saures Salz der Dibromhydrozimtsaure, 
2C 9H80,B ra,Py. Farblose, rhombische Prismen, F. 138°.

P y r id i n s a lz e  v o n  D ic a r b o n s a u r e n .  Saures Salz der Ozdlsdure, CaH.,04, 
Py. Aus der Lsg. yon Oialsaure in h. Pyridin. Farblose Nadeln, F. 153°. — 
Saures Salz der Malonsaure, 2C„HłOł ,Py. Farblose Tafeln, F. ca. 68°. — Saures 
Salz der Bernsteinsaure, C4H„04,Py. Farblose Tafeln und Prismen, F. 65°, ver- 
wittert an der Luft. — Salze der Dibrombernsteinsaure. Das yon P f e i f f e r  und 
L a k g e n b e rg  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 43. 2929; C. 1910. II. 1879) beschriebene 
Tripyridinsalz existiert nicht. Aus Dibrombernsteinsaure und uberschUssigem Py- 
ridin entsteht das n. Salz, COaH • CHBr • CHBr • COaH • 2Py (weiBes Pulyer), das 
neben PaOs Pyridin yerliert und in das fruher beschriebene saure Salz ubergeht.
— n. Salz der Fumarsdure, C4H40 4-2Py. Aus Fumarsaure in schwach erwarmtem 
Pyridin oder bei ca. 10 Min. langem Erwarmen einer Pyridinlsg. yon Maleinsiłure 
auf dem Wasserbade. Farblose, prismatisehe Nadeln, schm. bei ca. 105° zu einer 
triiben Fl., die sich bei ca. 115° unter Blaschenentw. klart; yerwittert an der Luft 
rasch. — Saures Salz der Fumarsdure, CłHłO ,, Py. Beim Umkrystalłisieren des 
n. Salzes aus h. absol. A. Tafelformige bis prismatisehe Krystalle, sintert bei ca. 
125—130°; schm. bei ca. 188° (Zers.); 11. in W .; yerwittert an der Luft langsam. 
W ird in W. durch HBr unter B. yon Fumarsaure zers. Entfarbt wss. Permanga- 
natlsg. sofort. — W ird Maleinsiiure auf dem W asserbade schnell in Pyridin gelost, 
und die Lsg. sofort abgekuhlt, so scheidet sich ein Pyridinsalz der Maleinsaure in 
Nadeln aus. — Saures Salz der Phthalsdure, C8H60 4,Py. Nadeln, F . 86°. — 
Saures Salz der Isophtlialsdure, C8H60 4,Py. Nadeln, hat keinen F., yerwittert an 
der Luft. — Normales Salz der Terephthalsaure, CBH80 4-2Py. Monokline Prismen, 
hat keinen F., yerwittert sehr schnell.

V e r b in d u n g e n  d e r  S iiu re n  u n te r e in a n d e r .  Dichloressigsaure. Verb. mit 
Benzoesdure, C7H ,0 a,C aHa0 2Cla. Aus einer h. Lsg. yon Benzoesiłure in Dichlor
essigsaure. Bimtchen, erweicht bei ca. 64°, ist bei 104° geschmolzen. — Verb. mit 
Zimtsaure, C9H8Oa,CaHaOaCla. Bliittchen, F. 84—89°. — Verb. ton Zimtsdure mit 
Trichloressigsaure, C9H8Oa,CaHOaCla, Krystalle. — p-Nitrodichlorhydrozimtsaure, 
0 ,N  ■ C6H4 • CHC1 • CHC1 • COaH. Aus DichlorbydrozimtBaure mittels rauchender 
HNOs bei —10° oder aus dem p-Nitrozimtsaureathylester durch Chlorieren u. nach- 
folgende Verseifung. W ird aus Eg. umkrystallisiert; schm. bei 187—188° (nach 
dem Trocknen bei 100°). — Verb. mit Fssigsdure, C9H70 4NC1,,C,H40 2. Blattchen, 
yerwittert an der Luft allmahlicb. — Verb. mit Propionsdure, C9H70 4NCI2,C3H„0a. 
Schwach gelbe Blattchen; yerwittert an der Luft allmahlich. — p-Nitrodibrom- 
hydrozimtsaure, OaN • C6H4 • CHBr • CHBr • COaH. Aus Dibromhydrozimtsiiure und 
rauchender HNO, bei —10°. Schwach gelbe Blattchen mit 1 Mol. Eg. aus Eg., 
yerwittert an der Luft, F. 214—215°.— Verb. mit Propionsdure, C9HJ0 4NBrs,C,H60 a. 
Gelbliehe Blattchen, yerwittert an der Luft. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 47. 15S0 bis 
1595. 23/5. [24/4.] Ziirich. Chem. Uniy.-Inst.) S c hm idt .

C. A. C utts, Uber die Eintcirkung von Phosphorpentoxyd auf Dibenzylmalon- 
saure. Unter geeigneten Bedingungen entsteht hierbei eine Verb. C3aHa9Oa, die 
sich ais identisch erwies mit dem Dibenzylaeetylderivat des ct-Oxy-fi-benzylindens 
(Le u c h s , W u t k e , Gie s e l e r , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 46. 2200; C. 1913. II. 
771). Ein aus ihr durch Einw. yon Br erhaltenes Prod. ist wahrscheinlich das yon 
den genannten Autoren erwahnte (9-Benzyl-|S-brom-«-hydrindon. In einem durch 
Einw. yon Hydrosylamin gewonneuen krystallinischen Deriyat vom F. 128° liegt
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moglicherweise das /9-Benzyl-«-hydrindon vor. — Gibt man das P a0 8 portions- 
weise zur Dibenzylmalonsiiure, so entBteht das A nhydrid  der Dibenzylessigsaure, 
C3aHS0O3, Krystalle (aus A.); F. 78°. (Ber. Dtseh. Chem. Ges. 47. 1656—58. 23/5. 
[16/4.] Nottingham. Univ.-Coll.) Jost.

Joh. Sohottle, Ż}ber dic E inw irkung  von Am inen a u f  die Dehydrobenzoylessig- 
saure. Wie P etren k o-K ritsch en k o  und S c h ó tt le  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 44. 
3648; C. 1912. L 237) gezeigt haben, entstehen bei der Einw. von NHa, Methyl- 
amin und Anilin auf die DehydrobenzoyleBsigsaure Verbb. von der nebenatehenden

Formel. Analog reagieren auch andere Aminę, 
C p  wie Athylamin, Propylamin etc. Die Rk. tritt

HCf| |CH.CO.C6H6 jn ,jer Kalte oder beim kurzeń Erwarmen auf 
CeFIs • d l^ ^ J c O  dem Waaserbade ein. Beim Ersatz deB am N

N haftenden Wasserstoffes des Dehydrobenzoyl-
eBsigsaurelactams durch Radikale iindern sich 
die Eigenschaften der Derivate. W ahrend das 

Lactam beim Erhitzen mit starker HC1 im Rohr «,cć'-Diphenylpyridon und beim 
Erwarmen mit konz. alkoh. KOH a,c:'-Diphenylpyridoncarbonsaure liefert, entsteht 
aus dem N-Methyllactam bei der Einw. von starker HC1 unter Abspaltung von 
Methylalkohol da3 Diphenylpyridon und ausMem N-Athyllactam das «,«'-Diphenyl- 
pyron. Mit sehr schwachem, alkoh. Alkali oder mit schwaeher, wsa.-alkoh. HC1 
geben daa Lacton und seine N-Substitutionsprodd. Dehydrobenzoylessigsaure. Die 
gegenaeitige Verdrangung dea Ammoniaks und der Aminę aua dem Ring der S., 
die beim Lactam, N-Methyl- u. N-Phenyllactam beobacbtet worden ist, wiederholt 
sich in allen gepriiften Fallen. Daa Lactam reagiert mit Butylamin und Isobutyl- 
amin schon in der Kalte glatt, mit sekundarem Butylamin in der Kalte schwierig, 
auf dem Wasserbade glatt und mit tertiarem Butylamin iiberhaupt nicht.

N -A thylderivat des Lactams der Dehydrobenzoylessigsaure, C,0H17O3N. Aus 
DehydrobenzoyleBsigsaure oder einem ihrer Derivate mittels alkoh. Atbylamins. 
Krystalle aus A., F . 172—173°; 11. in Chlf., zl. in Bzl., A., fast unl. in h. A., Lg. — 
N-Normdlpropylderivat, CjiH^OjN. Aua Dehydrobenzoylessigsaure und alkoh. Pro
pylamin. Krystalle auB  A., F. 147—147,5°, sil. in Chlf., Bzl., 11. in h. A., A., Lg.
— N-Isopropylderivat, C,iH19OsN. K rystalle, F. 180°; sil. in Chlf., Bzl., 11. in w. 
A., l. in h. A. und Lg. — N -N orm albutylderivat, C,jHs10 8N. Krystalle, F. 114°; 
sil. in Chlf., A ., Bzl., 1. in h. Lg. und A. — N-Sekundarbutyldcrivat, CSjH410 8N. 
Aub Dehydrobenzoyleasigsaure und alkoh., sekundarem Butylamin auf dem W asser
bade. Krystalle aus A., F. 167°; sil. in Chlf., Bzl., 1. in h. A., A., Lsg. — N-Iso- 
bułylaminderivat, C j^ n O jN . Krystalle, F. 146°; sil. in Chlf., Bzl., 1. in h. A., A., 
swl. in h. Lg. — N-Norm alam ylderivat, C,,Ha3OaN. Krystalle aus A., F. 118°; sil. 
in Chlf., Bzl., A , zl. in h. A. u. Lg. — N-Isoam ylderivat, C13Ha3OsN. Krystalle, 
F. 125—126°; sil. in Chlf., Bzl., w. A., weniger 1. in Lg., A. — N-Benzylderivat, 
C15H180 3N. Aus Dehydrobenzoylessigsaure und alkoh. Benzylamin. Krystalle aus 
A., F. 172-173°; sil. in Chlf., U. in Bzl., zl. in h. A., swl. in h. Lg., A. — 
N -Phenylathylderivat, C,6H „ 0 3N. Aus Dehydrobenzoylessigsaure und aj-Phenyl- 
athylamin. Krystalle aua A., F. 150—150,5°; sil. in Chlf., Bzl., 11. in h. A., A., 
swl. in w. Chlf. — N -o-Tolylderivat, Ca6H190 3N. Aus Dehydrobenzoylessigaaure 
und alkoh. o-Toluidin auf dem W asserbade. Goldgelbe Krystalle aus A., F. 200 
bis 201°; sil. in Chlf., Bzl., zl. in h. A., swl. in h. A., Lg. — N-m-Tólylderivat. 
Nadeln, F. 212—214°; sil. in Chlf. u. w. Bzl., zl. in h. A., swl. in h. A. u. Lg..— 
N-p-Tólylderivat. K rystalle, F. 202—203°; sil. in Chlf. und w. Bzl., zl. in h. A., 
swl. in h. Lg., A. — N -D iphenylam inderivat, Ca()'Haa0 3Na [R =  N(C8H6)a], Aus 
Dehydrobenzoylessigsaure und alkoh. as. Diphenylhydrazin auf dem W asserbade.

XVIII. 2. 3



Gelbe Krystalle aus A., F. 160—161° unter Rotfarbung, sil. in Chlf., Bzl., w. A.,
11. in w. A., weniger 1. in h. Lg. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 47. 1545—50. 23/5. 
[14/4.] Odessa. Univ. Chem. Lab.) S chm idt .

H enry  S tephen  und C harles W eizm ann , Synthese des d,l-Tyrosins und d,l-
3,4-Dioxyphenylalanins. Nach SO rensen (Ztschr. f. physiol. Ch. 44. 448; C. 1905.
II. 401) wurden Tyrosin u. 3,4-Dioxyphenylalanin durch Kondensation yon Phthal- 
iminomalonsiiureathylester mit p-Methoxybenzylbromid, bezw. Piperonylbromid und 
Hydrolyse der Prodd. dargestellt. — Phthalimino-p-methoxybenzyhnalonsaureathyl- 
estcr, C,3HS30 ,N  =  CuH^CO^N-CCCHj-CuH^OCHsKCOjCjHj)*, aus Kalium- 
phthaliminomalonsiiureiithylester und Anisylbromid in Xylol bei 145° in 4 Stdn., 
farbloae, rhombische Prismen aus Bzl. -f- PAe., F. 83°. — Phthalamino-p-methoxy- 
benzylmalonsaure, CleH 170 8N — COsH ■ C,H4* CO • NH • C(CH2. C6H4*0CH,XC02H)„ 
aus 10 g Phthalimino-p-methoxybenzylmalonsaureester bei 1-stdg. Kochen mit 18 g 
BaO in W. und Zers. des Ba-Salzes mit k. verd. HC1, farblose Nadeln aus Eg., 
F. 210° (Zers.); bei 3-stdg. Erhitzen in Eg. mit konz. HC1 entateht d,l-Tyrosin. — 
Phlhnliminopiperonylmalonsaureathylester, C,aIIJ10 >N =  CaH4<^(CO)4̂ >NT • C[CH, • 
C e^^O ),> C H ,](C O ,C JH5)1) aus Kaliumpbthaliminomalonsaureester und Piperonyl
bromid, Krystalle aus Bzl. -|- PAe., F. 89°, liefert beim Erhitzen mit BaO und W. 
Phthalaminopiperonylmalonsaure, C10H ,60 9N, farblose Nadeln aus Eg., F . 234—236° 
(Zera.), die beim Erhitzen mit Eg. und konz. HC1 in 3,4-Dioxyphenylalaninhydro- 
chlorid, CjHuOjN-HCl, farblose Tafeln aus Methylalkohol, F. 246° (Zers.), ubergeht; 
analog entateht C9Hu Ó4N 'H B r, Tafeln aus Methylalkohol, F. 212° (Zers.); die freie 
Aminosaure, C9H110 4N, braunliche Schuppen aua W., F. 295° (Zers., die achon bei 
281° beginnt), kann nicht rein erhalten werden, da sie sich in neutraler und alkal. 
Lsg. zu leicht oxydiert (Journ. Chem. Soc. London 105. 1152—55. April. Man
chester. Uniy.) F r a n z .

R u d o lf R o th , Zur Kenntnis der Zimt-o-carbonsdure und o-Benzhydrylessig- 
carbonsaure. Die Reduktion der Phthalylessigsaure (I.) zu o-Benzhydrylessigcarbon- 
saure gestaltet sich auf elektrolytischem Wege we3entlich einfaeher ais mittels 
Na-Amalgam. Letztere S. lagcrt sich durch Einw. von Alkali zu Zimt-o-carbon- 
siiure (II.) um. Beim Vers., Phenol in Ggw. von Eg.-H ,S04 anzulagern, entstand 
o-Benzbydrylessigcarbonsiiureanhydrid (III.). W ie dieses durch Alkali in Zimt-o- 
carbonsaure umgelagert wird, so erfolgt die umgekehrte Rk. nicht nur beim F. der 
Zimtsśiure, sondern auch durch Erwarmen mit verd. S. An der umlagernden Wrkg. 
von SS. scheiterte der Yers., Ester der Zimt o-carbonsaure darzuatellen. Mit Alko- 
holen erhalt man selbst in der Kalte die auch direkt darstellbaren Ester des Benz- 
hydrylessigcarbonaiiureanhydrids. — Zimt-o-carbonsdure (II.), aus Phthalylessigsaure 
in 15°/0igr- NaOH durch elektrolytische Reduktion an Hg-Kathode mit ca. 5 Amp. 
pro qdm u. Umlagern des au8geachiedenen Benzhydrylessigcarbonsaureanhydrids (III.)

C :C H .C O ,H  II. CH-CHj*COsH
I- C6H4< > 0  p  t r  ^ G l l : CH-COjH III. C6H4< > 0

CO 8 ^ C O jH  CO

C II-C H ,■ COjCH, durch Eindampfen mit Alkali; Auabeute 75%.
IV. C6H 4<^^>0 — W ird Zimt-o-carbonBaure mit atark yerd. HC1

CO auf dem Waaaerbade erwarmt, so ist nach 1  Stde.
alles in Losung gegangen; aus der Lsg. krystallisiert Benzhydrylessigcarbonsaure- 
anhydrid (F. 150°). — Die Bromierung zur D ib r o m h y d ro z im tc a rb o n s a u re  er
folgt am besten beim Arbeiten in Eg. mit uberschussigem Brom in Ggw. yon Na- 
Acetat. — Methylester des Benzhydrylessigcarbonsdureanhydrids, Cn Hlc,0 4 (IV.), aus
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dem Anhydrid oder Zimt-o-carbonsiiure; P. 62°. — Athylester, C^H^O^; P. 76°. 
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 47. 1597—99. 23/5. [30/4.] Berlin. Technol. Inat. d. Uniy.)

J ost .
G erhard  G riittn e r, Quecksilberderivate der Cyclohexans. Durch Einw. von 

Cyclohexylmagneaiumhalogenid auf iiberachiiasiges Hg-Halogenid erhalt man Cyclo- 
hexylqueckailberhalogenid; daa Jodid ist identiBch mit dem von K u r ssa n o w  aua 
Cycloheiyljodid und Na-Amalgam gewonnenen Jodid. Erhebliche Schwierigkeiten 
bereitete die Reindarat. dea Quecksilberdicyclohexyls, daa wegen aeiner groBen Zer- 
setzlichkeit nicjht nach der Natriumamalgammethode gewonnen werden konnte. 
Vf. erhielt es schlieBlich aua Cyclohexylmagnesiumbromid und Hg-Bromid beim 
Zera. mit Eia und verd. HC1. — Die Hg-Derivate dea Cyclohexans sind viel un- 
bestandiger ala die dea Benzola; bestandiger sind die Halogenyerbb.; fiir die F.-Best. 
wurde das Bad bis fast zum F. erhitzt und dann erat daa Rohrchen mit Substanz 
eingetaucht. Die Loslichkeit der Cyclohexylquecksilberverbb. ist durchweg erheb- 
lich groBer ais bei den Phenylderiyaten. Die Verbb. zeigen atarkea Reduktiona- 
yermogen gegen ganz schwach salpetersaure oder neutrale AuCl,- u. AgNOa-Lsg.; 
wahracheinlich riihrt diea von einer Dehydrogeniaierung des Cyclohexanringes her, 
die jedoch nicht sofort bis zum Benzolderiyat geht. — In seiner Eigenschaft, Hg- 
Salze zu addieren, stimmt das Hg-Dicyclohexyl yollig mit dem Hg-Diphenyl iiberein.

Cyclohexylquecksilberbromid, C0H,,HgBr, durch Einw. von Cycloheiylmagnesium- 
bromid und Hg-Bromid in A. und Zers. mit Eis und yerd. HC1; weiBe, diamant- 
glśinzende Blattchen aus Bzl.; F. 153° (unkorr.); unl. in k. W., wl. in k. A. und 
PAe., leiehter in A. und Benzolhomologen, spielend in Pyridin, Anilin und Di- 
methylanilin. 10 g Bzl. losen bei 29° 0,3330 g Substanz, 10 g absol. A. von 29° 
0,0424 g Subatanz. Der Korper ist lichtemppndlich und wird im trockenen Zu- 
atande durch Reiben atark elektrisch. — Chlorid, CeHn HgCl, in analoger Weise 
gewonnen; weiBe, diamantglanzende Blattchen aus Bzl. oder A.; F. 163—164°; 
Loslichkeit und Eigenschaften wie beim Bromid. — Jodid, C4Hu HgJ, aus Bromid 
oder Chlorid durch K J; weiBe, glanzende, lichtempfindliche Blattchen aus Bzl. oder 
A.; F. 143; zera. sich im Capillarrohr bei 159° unter Aufachaumen u. Abacheidung 
yon HgJ,. — Sulfid, (CjH^Hg^S, durch Einleiten von HjS in die L 8g. von Bromid 
in Pyridin -f~ hei — 10°; weiBer Nd.; achm. nicht, sondern w ird, trocken er
hitzt, rasch achwarz; ist im Vakuumdunkelexaiccator iiber P ,0 5 mehrere Tage halt- 
bar; zll. in Pyridin und Schwefelammonium, sonst unl. — Quecksilberdicyclohexyl, 
ClsHs,H g, durch Kochen yon Cyclohexylmagnesiumbromid und Hg-Bromid in A. 
und Zera. mit Eis und yerd. HC1; aus A. durch W . schneeweiBe, harte Krystall- 
korner; achm. bei 78—79° zu einer klaren, farblosen FI., die nach wenigen Sekun- 
den Hg auaacheidet; spielend 11. in k. A. und Bzl., merkbar 1. in k. alkoh. A., 
leiehter in der W arne. Sehr nnbeatandig; farbt sich im Vakuumdunkelexsiccator 
iiber P j0 6 achon nach 2 Stdn. grau; ist nach 24 Stdn. zu einem schwarzeń Ó1 zer- 
flossen. Aua achwach salpetersaurer AgNOa- oder AuCla-Lsg. wird momentan 
Metali gef&llt. — Hg-Salze werden in Lsg. in der Kalte sofort addiert (B. der 
Halogenide). — C yanid, C^HuNHg, aua Queckailberdicyclohexyl in A. und Hg- 
Cyanid in A.; weiBe, glanzende. lichtempfindliche Blattchen aus A.; F. 144°; zera. 
sich im Capillarrohr unter Hg-Abacheidung und Gaaentw.; Loslichkeit groBer ais 
die der Halogenyerbb. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 47. 1651—56. 23/5. [11/5.] Char- 
lottenburg. Anorg. Lab. d. Kgl. Techn. Hochschule.) J ost.

Gust. K om ppa und S. Y. H in tik k a , Uber die Totalsynthese des Camphenilons. 
Wie K om ppa  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 47. 934; C. 1914. I. 1591) kurz angegeben 
hat, entsteht bei der trocknen Dest. des Bleisalzea der Camphencamphersaure das 
Camphenilon. Die genannte S. iat yon L i p p  (Ber. Dtach. Chem. Gea. 47. 871; C.

3*
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1914. I. 1573) total aynthetm ert worden, u. demnach iat daroh obigen Ver3. auch 
die Totalaynthese des Camphenilons darchgefuhrt. Da durch Arbeiten yon H in- 
t ik k a  (Ber. Dtacb. Chem. Ges. 47. 512; Annal. Acad. Scient. Fennicae. Ser. A 
Bd. V. Nr. 3; C. 1914. I. 1183. 1573) u. yon L ip p  die yon A sc h a n  yorgeschlagene

Formel der Campbencampber-
-CH • CvCH3), • CO,H CH,------CH-C^CH,),CH,-

I.
CH,-

ÓH, 
-CH-COoH

II.
CH,-

ÓH,
- Ć H - CO

saure (I.) bestatigt worden ist, 
so wird jetzt durch die Total- 
syntheae dea Camphenilona 
auch aeine Konatitution (II.)

sichergesteUt. — Das Pb-Salz der Camphencamphersaure wird aua der wsa. Lag. 
des entsprechenden Ammoniumsalzes mittels Pb-Acetat erhalten. Bei der Dest. 
des bei 1201 getcockneten Pb-Salzes unter Durchleiten von CO, entateht neben 
anderen oligen Prodd. das Camphenilon (F. 30°). — Die bereits yon anderen Autoren 
(vgl. u. a. A s c h a n , L iebig s Ann. 375. 361; C. 1910. II. 1535) gemachte Beob- 
achtung, daB bei der Dest. dea camphencamphersauren Ca kein Keton entateht, 
wird bestatigt. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 47. 1550—52. 23/5. [27/4.] Helsingfors. 
Chem. Lab. d. Techn. Hochachule in Finnland.) S chm idt .

J . M inguin und R. Bloc, Ein fiu (i der Losungsmittel auf die opłische Akłivitat 
der Camphersaureester. Die Beat8t. wurden bei etwa 16° im 200 mm-Rohr vor- 
genommen:

Subatanz 
in 25 ccm abaol. A.

« D in 
Bzl. Toluol

Saurer Orthocamphersauremethylester. . 1,07 4° 20' 6° 14' 6°
2,14 9° 12° 38'

Saurer Orthocamphersaureathylester . . 1,14 3° 28' 4° 58' 4° 40'
2,28 6° 56' 9° 56'

Saurer Orthocamphersaurepropylester. . 1,21 3° 20' 4° 52' 4° 30'
2,42 6° 46' 9° 40'

Saurer Orthocamphersaurebutylester . . 1,28 3° 20' 4° 50' 4° 38'
2,56 G» 48' 9° 36'

Saurer Allocamphersduremethylester . . 1,07 3° 48' 3° 52' 3° 58'
2,14 7° 40' 7° 40' 7° 56'

Saurer Allocamphersaureathylestcr. . . 1,14 4° 04' 4° 04'
2,28 8° 10' 8° 10' 8° 10'

Saurer Allocamphersiiurepropylestcr . . 2,42 7°
24'

7° 7° 14'
Ncutralcr Camphersduremethylesłer . . 1,14 4° 5° 30'

2,28 8° 56' 11°
Neutralcr Camphersćiuredthylester . . . 2,56 7° 30' 9°
Neutraler Camphersaurepropylester . . 2,84 7° 8° 12'

Das auf kryoskopischem Wege beatimmte Mol.-Gew. der sauren Ortho- und 
Allocampheraaureester zeigt in Benzollsg. eine molekulare Association an, daa- 
jenige der neutralen Ester dagegen nicht. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 158. 1273 
bis 1276. [4/5.*].) DOs t e r b e h n .

L. R o sen th a le r, Uber die opłische Aktivitał des Cinnameins. Ea wurde die 
Drehung der Cinnameine einiger ais echt u. einiger ala unecht bezeichneter Peru- 
balaame, sowie einiger Kunatprodd. in ath. und alkob. Lsg. bestimmt, ferner die 
VZ. des Balsama und Cinnameins, sowie der Cinnameingehalt der Balaame er- 
mittelt und schlieBlieh mit der alkoh. Cinnameinlsg. die Rkk. yon St o r c h -M o- 
RAWSKI und H a g eu -S ai.k o w sk y  angestellt. Yorausgesetzt, daB die unterauchten
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cchten Balsame wirklich echt waren, ergibt sich aua den optisehen Bestst., daB 
die Cinnameine der Mehrzahl der eehten Balsaine sehwach nach rechta drehen. 
Ahnlich yerhalten aich aber auch die Perugene. — Der in der gleiehen Weiae (aua 
10 g Balsam, 10 g Natronlauge, 10 g W. und 50 g A.) gewonneue Auszug de8 
Balaama von Hardwickia pinnata drehte 1,3° naeh linka, derjenige von Gurjun- 
balsam 20,78° nach linka, derjenige yon Maracaibo-Copaiyabalsam 0,40° nach rechta, 
derjenige von Para-Copaivttbalsam 0,83° nach linkę. (Schweiz. Apoth.-Ztg. 52. 273 
bis 275. 7/5. Bern.) DOs t e r b e h n .

W. Borsche und H. S au ern h e im er, Uber ftft-Naphthoylpropionsaurc. Die
- Naphthoylpropionsaure, C,0H7• CO• CHa• CHj• COaH , wird erhalten, wenn man 

Naphthalin in CS, mit BernsteinBiiureanhydrid und AlCla auf 50—60° erwiirmt. 
Die uber ihren Athyleater gereinigte S. kryatalliaiert aua A. in Nadeln vom F. 172° 
und gibt beim Verachmelzen mit KOH bei 250° Naphthalin-(9-carbousaure neben 
Naphthalin. — Athylester, Ci,H10Os. Beim Kochen der rohen S. mit alkoh. HC1. 
Krystalle aua A., F. 47—48°; gibt beim Erwarmen mit alkoh. KOH die Naphthoyl-

propionsiiure. — yP- 
N aphtyl-y- oxiviinobutter- 
sdure , /9- C10H, • C (: N • 
OH) • CH, • CH2 • COaH. 
Aus der (90-Naphthoyl- 
propionaaure in NaOH 

mittela aalzsauren Hydroxylamins. Krystallpulver aus verd. A., F. 135—136°. —
3-fi-Naphthoylpyridazinon  (I.). Aua d e r /9^-NaphthoylpropionBiiure in NaOH mittela 
Hydrazinsulfats. Krystalle aua verd. A., F. 148°; 11. in A. — l-Benzal-3-fi-naphthyl- 
crotonlacton (II.). Aua ^A-naphthoylpropionsaurem Na, Benzaldehyd und Essig- 
siiureanhydrid auf dem Wasaerbade. Goldgelbe Blattchen aua Chlf. -f- A., F. 185 
bis 186°; 11. in h. CCI4, Aceton und Eg. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 47. 1645—48. 
23/5. [11/5.] Gottingen. Allgem. Chem. Inat. d. Univ.) Schmidt.

0. F isch e r und A. S chw eckend iek , JEigentumliches Verhalten des 1,4-Chlor- 
mcthylanthrachinons gegen starkę Salpetersa-ure. II. (1. Mitteilung s. F isc h e r , 
Rebsam en , Ber. Dtach. Chem. Ges. 47. 461; C. 1914. I. 10S2.) Das in der ersten 
Mitteilung beaehriebene l,2-Dioxy-3-nitro-4-methylanthrachinon wird bei der Einw. 
von HNOs (D. 1,52) auf l,4-Oxymethylanthrachinon bei gewóhnlicher Temp., und 
daa l-Oxy-3-nitro-4-methylanthraćhinon bei der Einw. von HNOa (D. 1,52) auf daa
l,4-Methoxymethylanthrachinon erhalten. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 47. 1576—78. 
23/5. [5/5.] Erlangen. Chem. Lab, d. Univ.) S c hm idt .

Em. B on rąu e lo t und M. B rid e l, Biochemische Synthcse des a -  Glykolmono- 
glucosids mit H ilfe  von a-Glucosidase. (Vgl. C. r. d. l’Acad. des sciences 157. 405;
C. 1913. II. 1401.) Zur Darst. des a-Glykolmono glucosids, CHsOH- CHS • O • C6Hn 0 6, 
lost man 75 g Glucose in 150 ccm W., versetzt die erkaltete Lsg. mit 375 g Glykol 
und 180 ccm einer 10°/0ig, wss. Maceration von untergariger, an der Luft getrock- 
neter Bierhefe, fiillt auf 750 ccm auf und l&Bt die Fl. bei gewóhnlicher Temp. 
atehen. Nach 93 Tagen ist die Drehung von —J—11° auf -(-27° gestiegen. Bei der 
Aufarbeitung erhielten Vff. 7,50 g rohes Glucosid, welches durch Kryatallisation 
aus einem Gemisch von abaol. A. u. Eaaigester gereinigt wurde. Farblose, hygro- 
skopisehe Nadeln von schwach BuBlichem Geachmack, 11. in W . und A., faat unl. 
in A. und Eaaigester, [tz]D18 =  -4-135° 48' (0,7750 dea bei 110° getrockneten Prod., 
gel. in 25 ccm W.). Reduziert FEHLiNGsche Lsg. nicht, wird durch yerd. sd. HaS 0 4
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und durch a-Glucosidaae leicht bydrolyaiert. (C. r. d. 1’Acad. des seiences 158. 
1219—22. [27/4.*]; Journ. Pharm. et Cbim. [7] 9. 514—19. 16/5.) DOsterbehn.

E. L ćger, D ie optischen Isomeren des Homonataloins und  N ataloins; ihre tc(chsd- 
seitigen Umwandlungen. (Vgl. C. r. d. l’Acad. des seiences 158. 185; C. 1914. I. 
887.) Von den durch einatiindiges Erhitzen des Homonataloins und Nataloins mit 
Essigs&ureanhydrid und Na-Acetat auf 105—110° erhaltlichen drei isomeren Penta- 
acetylderiyaten bezeichnet der Vf. die in Oktaedern krystallisierenden mit f i ,  die 
in Nadeln krystallisierenden mit y  und die amorphen Prodd. mit S. W erden die 
Temperaturbedinguugen geandert, wird z. B. am RiickfluBkuhler erhitzt, so geht 
die Auabeute an /?-Pentaacetylderivat zuriick, und y-Pentaacetylderiyat entsteht 
iiberbaupt nicht mehr, wahrend die Ausbeute an ó'-Pentaacetylderivat zunimmt; 
das letztere Iaoinere ist von einer Substanz begleitet, welche den alkoh. Lsgg. eine 
blaue Pluorescenz erteilt. Erhitzt man andererseits die ^-Isomeren mit Essigsaure- 
anhydrid und Na-Acetat 2 Stdn. am RttckfluBkiihler, so werden 80°/„ dieser Iso- 
meren in die ó‘-Iaomeren yerwandelt. Unterwirft man die /-Isomeren der gleichen 
Behandlung, so entsteht ein Gemisch der fi- u. ó-Isomeren; dieselbe Umwandlung 
vollzieht sich auch, wenn man die Erhitzung eine Stunde lang in 50°/0ig. sd. Esaig- 
aiiuro yornimmt.

Die /9-Isomeren kryatallisieren aus 50°/0ig. Easigsaure oder aua A. in farbloaen 
oder schw aeh gelb lichen, wasaerfreien Oktaedern, wl. in A. und A., 11. in Eg. und 
Easigaaureanhydrid; die essigsaure Lsg. ist blaBgelb und farbt aich beim Kochen 
rot. Das fi-Pentaacetylhomonataloin achm. bei 247° (korr.) unter Zers., daa fi-Penta- 
acełylnałaloin bei 245°; beido Yerbb. aind in eaaigsaurer Lag. opt.-inaktiy. Die 
y-Actylderiyate kryatalliaieren aus absol. A. in prismatischen, farblosen oder 
Bchwach gelb lichen, wasaerfreien Nadeln, unl. in W., wl. in k. A., zl. in h. A., 11. 
in k. Eg.; die alkoh. Lsgg. aind blaBgelb gefarbt. Das y-Pentaacetylhomonataloin 
schin. bei 199—200° (korr.), ct0 in absol.-alkoh. Lsg. =  —54° 2', daa y-Pentaacetyl- 
nataloin bei 198° (korr.), a D =» —53° in abaol.-alkoh. Lag., =  —58° in essigaaurer 
Lag. Die (J-Acetylderiyate sind gelbe, amorphe Pulyer, unl. in W ., 11. in yerd. 
Esaigaaure, A. und A. a D des d-Pentaacetylnataloins in abaol.-alkoh. Lag. =  
—56° 1'. — Offenbar handelt ea aich hier urn optiache Iaomerie.

Durch Verseifen der obigen Acetylderiyate gelangt man zu den entsprechenden 
iBomeren Homonataloinen, bezw. Nataloinen. [«]D (in l% ig., verd.-alkoh. Lsg.) dea 
natiirlichen Homonataloins ==■ —149° 7', des Homonataloins =• 0 (bei einem an- 
deren Vers. =  -f-9° 6' u. —{-35° 5'), des y-Homonataloins =* —146° 2', des S-Homo- 
nataloins =— —110° 8', —110° 5', des natiirlichen Nataloins =  —145°, des fi-N a 
taloins =» -f-10°, des y-N ataloins =■ —143° 7', dea S-Nataloins =  —146°. — Der 
Mechaniamua der Einw. des Essigsaureanhydrida auf daa Homonataloin u. Nataloin 
diirfte derart sein, daB diese Aloine zunachst die /-Acetylderiyate bilden, welche 
darauf nacheinander zu den fi- und J-Isomeren umgelagert werden. Diese Rkk. 
yollziehen aich in relatiy kurzer Zeit, so daB man bei 105—110° stets ein Gemisch 
der drei Isomeren erhalt. — Behandelt man die isomeren Homonataloine und Na- 
taloine bei 105—110° mit Eaaigsaureanhydrid und Na-Acetat, ao entsteht nicht ein 
einzigea Deriyat, sondern stets ein Gemisch von drei iaomeren Pentaacetylderiyaten, 
welche denjenigen aehr ahnlich sind, die aus dem natiirlichen Homonataloin und 
Nataloin erhalten werden. (C. r. d. l’Acad. des seiences 158. 1189—91. [27/4.*].)

DOs t e r b e h n .
W . M adelung , iiber neue Indigosynthesen. Im AnachluB an die vor einiger 

Zeit (Bor. Dtsch. Chem. Ges. 45. 1131; C. 1912. I. 1835) mitgeteilte Synthese der 
Muttersubstanz des Indigblaus, des a ,u '-  D iindyls, hat Vf. nun die Beziehungen 
der neuen Yerb. zum Indigblau durch Oberfuhrung deraelben in den FarbstofF
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nachgewiesen. VerBB., das Diindyl direkt zum Indigblau zu oxydieren, blieben 
erfolgloa, dagegen gelang die neue Indigosynthese uber die Iaonitroaoderiyate dea 
Diindyls. Daa gleiehe Verfabren zeigte sich dann auch ais anwendbar auf daa 
Indol und fuhrte zu einer groBen Zahl yon neuen Verbb. der Indolreihe.

Diindyl, C18HiaN, (I.). Aua Oxal o-toluid und Natriumamylat beim Erhitzen 
in einer Leuchtgaaatmoaphare. Krystallinischea, gelblichea Pulyer aua Aceton -f- 
A. Nadelchen aua Easigeater. F. 302—303° unter Dunkelfarbung; awl. in A., A., 
Bzl., Eg., zwl. in EaBigeater und Aceton; zll. in Pyridin. — Na-Verb. Feine gelb- 
liche Nadelchen. — Ci#HtlN „ HC1. Orangegelbe Priamen aua Eaaigeater. Verliert 
achon beim Stehen im Eiaiccator HC1. — C19HlaN,(HC104). Ziemlich beatandige 
orangegelbe Nadeln aus EBsigester. — Verb. CtllH lB0 t Na. Aua Diindyl in Esaig- 
eBter und benzolaulfoaaurem p-Nitrodiazobenzol in A. Violettbrauner Nd.; awl. in 
allen Loaungamitteln. — Tetrachlordiindyl, C,,H8N,C14. Aua Diindyl in Easigeater 
mit Chlor. Gelbe Blattchen mit stumpfrhombischen Umrissen; swl. in den meisten 
Losungamitteln, 1. in h. Pyridin. Dunkelviolett 1. in konz. H ,S 04.

/C H .  ^C H  /C H k /C (:N O H )
I. C8II4<  > C - C < f  >C9H4 II. C„H4<  > C - C <  > C sH4

'N I K  \ n h /  NS  ^N

y C (: NOH) ,C (: NOH) .C H . ^C-N H,
III. C6H4<  > C — C < > C 6H4 IV. C6H4<  > C -C < f  >C „H 4

X N ^ n  \ n h /  \ n h

/C -N H , .C-N H , ,C— NH— ,C
V. C0H4<  > C - C <  > C 6H4 VI. C6H4<  > C - C < f  > C 6H4

'N H  \N H  N nII \N H

NH NH NH NH,
II II II I

VII. C.H4< - ° £ > C = C < ^ > C 6H4 VIII. C,H4< ^ > C —C < ^ £ > C ,H 4

NH NH NOH NOH
iit u u

IX. C6II4< ^ > C - C < ^ > C e H 4 X. C8H4< ^ > C = C < - (f > C 6H4

/C H  7CH  N O R
XI. C6h Z  > c h - c h <( > C ftH< v

?  ?  X II. C6H4< ^ > C H
NO NO "

NH, NH,

X III. C6H4< n^ > C H  XIV. C8H4< n°h >  C -  C < Ĉ J ‘> N H

Diindyl liefert mit Balpetriger S. oder anderen Nitroaierungsmitteln bei Ggw. 
von Mineralaiiuren Diisonitrosodiindyl. — Monoisonitrosodiindyl (Indylindolonoxim), 
C„HtlONs (II.). Aus Diindyl in Eg. mit Salzsaure und Natriumnitrit. Blutroter, 
flockiger Nd. Krystalle aus A. F . 253° unter Zera.; 1. in Natronlauge mit orange- 
gelber Farbę; wl. in den meisten Losungamitteln; 1. in h. Eg., A., Easigeater und 
Aceton mit gelbatichig roter Farbę. — C16Hu ON„ HC1. Dunkelyiolette Nadeln aua 
verd. A. -|- HC1. Verliert beim Stehen uber Natronkalk HC1. — Diisonitrosodi
indyl (Dehydroindigodioxim), CleH10O,N4 (III.). Aus Diindyl in Eg. mit Natrium
nitrit. Lockerea gelblichea Pulyer. Farbt sich bei hoher Temperatur dunkel, ohne 
zu achm.; awl. in allen organiachen Losungamitteln. Orangegelb 1. in Kalilauge. 
Dunkelblau 1. in konz. H ,S 04. — K-Salz. Orangegelbe Tafelchen. W ird durch 
W. hydrolysiert. — Na-Salz. Orangegelbe Nadelchen.
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sulfaten liefert o-Toluchinolinmethylsulfat mit Natronlauge eine bestandige Fallung. 
Dieaelbe beateht zuerst aua N-M ethyltoluchinolinium hydroxyd  (III.), geht aber schnell 
in die Carbinolform, d. b. a-O xy-N -m ełhyldihydro-o toluchinolin  (IV.) iiber. Farb- 
lose, weiBe Nadeln aua Bzl. Farbt sich am Lieht violett. In  Lsg. Bind beide 
Formen im Gleichgewicht vorhanden. — N-M ethyl-p-toluchinolon, C„H u ON (V.). 
Aua p-Toluchinolinmethylsulfat durch elektrolytisehe Oxydation in alkal. Lsg. bei 
Ggw. von Ferricyankalium. Schwach gelbe Nadeln aus PAe. F. 90°. — N-M ethyl- 
naphthochinolon, p ,4H,jON (VI.). Analog aus Naphthochinolinmetbylsulfat Schwach 
braunliche achillernde Nadeln aus A. Schwach gelbe Nadeln aua PAe. F. 178°. — 
N-M ethylacridon, C14Hu ON (V II). Analog aus Acridinmethylsulfat. Citronengelbe 
Nadeln aus A. F. 203°. Die alkoh. L3g. ist gelb und fluoresciert himmelblau. 
(Journ. f. prakt. Ch. [2] 89. 466—80. 24/4. Erlangen. Chem. Lab. d. Univ.) Posner.

0. F isch e r und W . H offm ann, Uber farblose Additionsprodukte %ort Chinolin 
un d  P yrid in  an Fluorescein. Beim Umkryatallisieren von Fluorescein an Chinolin 
oder Pyridin werden farblose Additionsprodd. neben gefarbten erhalten. Man hat 
hiermit eine Methode zur Gewinnung der farblosen Łactonmodifikation des Fluores- 
ceins, wenn auch nicht in freiem Zustande, bo doch ala Additionsprodd. Diese 
enthalten auf 1 Mol. Fluorescein 3 Mol. Base und yerlieren allmahlich die addierte 
Baae beim Stehen an der Luft oder im Eisiccator iiber HaS 04 unter Gelbfarbung. 
Zur Erklarung kann man annehmen, entweder, daB das gelbe Fluorescein ein 
Gleichgewicht yon viel gelber Chinoidform neben wenig farbloser Lactonform ent- 
halt, wobei letztere durch die Losungsmittel gebunden wird, oder wabrscheinlicher, 
daB die Basen die Chinonform in die Lactonform nmlagern, die nur bei Ggw. yon 
solchen Losungsmitteln bestandig ist. — Gefarbte Additionsprodd. des Fluoresceins 
mit 1, 2 und 3 Mol. Pyridin sind von B. Oddo (Gazz. chim. ital. 43. II. 176;
C. 1913. II. 1305) erwahnt. — Verb. des Fluoresceins m it Chinolin, W A  +  
3C#H7N. Zu ihrer Darst. lost man Fluorescein in ca. 10 Tin. w. Chinolin, gibt zu 
der w. Lsg. 3—4 Vol. absol. A. und etwas trockenen PAe., filtriert die ausgeschie- 
denen gelben Substanzen ab u. laBt die farblose Lsg. erkalten. Farbloae Prismen. 
Verliert beim Stehen oder beim Trocknen bei 100° daa addierte Chinolin. — Verb. 
m it P yrid in , C,0H„O6 -(- 3C6H6N. Farblose Nadeln oder Prismen; gibt die addierte 
Base leichter ab ais das Chinolinderiyat (Ber. Dtscb. Chem. Ges. 47. 1578—79. 
23/5. [5/5.] Erlangen. Chem. Lab. d. Uniy.) Sc h m id t .

C. L ieberm ann  und M. K ardos, Uber die bei der Kernmethylierung aroma- 
tischer Basen entstehenden Acridinhomologen. Die Vff. haben die bereits friiher 
(Ber. Dtaeh. Chem. Ges. 46. 207; C. 1913. I. 1025) yon ihnen beobachtete B. von 
Acridinen bei der bekannten Kernmethylierung yon Anilinen an reichlicherem, 
fabrikmaBig gewonnenem Materiał untersucht. Zur D ars t des Rohmateriales werden 
die salzsauren Salze des Anilins, der Toluidine, der m-Xylidine u. des 'ip-Cumidins 
mit Methylalkohol im Autoklayen auf 250—260° erhitzt. Die aus den erhaltenen 
teerigen Reaktionsprodd. isolierten Basen werden deatilliert, und die bis 260° iiber- 
gehenden Anteile ais „Vorlauf“ abgetrennt. Die bis zu dieser Temp. nicht uber- 
gehenden Teile dienen ais Ausgangsmaterial fur die Darst. der Acridine. Die er
haltenen Robprodd. werden, gegebenenfalls nach yorheriger Abtrennung krystalli- 
niacher, gesondert zu unterauchender Abscheidungen, mit HC1 yon der D. 1,125 
geschflttelt, und die Lsgg. ohne Filtration so lange, ais harzige oder milchige 
Fallungen erfolgen, mit W. yersetzt. Aus den yon dem ausgeschiedenen Pech ab- 
filtrierten Salzlsgg. werden die Baaen in der iiblichen Weise gefallt, mit A. auf- 
genommen, getrocknet u. destilliert. Die Fraktionen werden in willkurlichen oder 
durch groBere Siedekonstanz gegebenen Abstanden aufgefangen u. ebenso wie die
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Destillationsriicketande in geeigneter Weise zur KryBtallisation geatellt. Die weitere 
Reinigung der kryatallinischen Prodd. ist in jedem Fali yerachieden u. hangt yon 
der Natur dea yorliegenden Gemiaehea ab.

Die Acridinbildung tritt atets nur in geringem Umfange ein; aelbst beim 
m-Toluidin, m-Xylidin u. i/J-Cumidin, wo sie am besten yerlauft, iibersehreitet sie 
nicht 4—5% der Auagangabase. Unter den Prodd. dea Anilina kann gewohnlicbea 
Acridin uberhaupt nicht nachgewiesen werden. m-Toluidin gibt neben wenig Tri- 
methylacridin hauptsśichlich Tetramethylacridin und nur achwache Anzeichen fiir 
Dimethylacridin. Die m-Xylidine liefern yorwiegend Hexamethylacridine. — Die 
Produkte konnten nicht durchwega in yoiliger Reinheit erhalten werden. Fur 
Konstitutionsbestimmungen reichte daa Materiał nicht aua. Die erhaltenen Ver- 
bindungen, deren Analyaenwerte infolge der geringen Unterachiede, die die 
hier in Betracht kommenden Verbb. aufweiaen, keinen aicheren SchluB auf die 
Konatitution zula38en, aind durch ihre Eigenschaften ala Acridine charakteriaiert. 
Sie aind hoch schm., farblose bia gelbe Krystalle, deren Lagg. schwaeh fluores- 
cieren. In yerd. Mineralaiiuren losen aie aich mit gelber Farbę und werden aua 
dieaen durch NHS meist ala weiBe Milch gefallt, die bald krystalliaiert. Die salz- 
sauren Lsgg. fluoreacieren m eist In konz. H ,S 04 losen sie aich mit tiefgelber 
Farbę. PtCI4 fallt orange, Bichromat desgleichen, Ammoniumperaulfat gibt farblose 
Ndd., CHaJ  bei 100° gelbe bia rote, unl. Verbb., Zinkataub u. HC1 Hydroacridine. 
Die Hydroacridine sind dagegen auanahmaloa weiB, unl. in yerd. SS., geben keine 
fluoreacierenden Lsgg. u. werden leicht zu den entsprechenden Acridinen oxydiert. 
Die homologen Diarylamine sind yielfach fl. oder zeigen relatiy niedrige FF., auch 
scheinen aie scbwacher basiach zu sein ala die Acridine. — Die Gelbfarbung der 
homologen Acridine geht yon fast Nuli bis zum intensiyen Gelb; sie acheint mit 
der Zahl (und Stellung?) der Methyle, der schwereren Loalichkeit u. dem hoheren 
F. zu wachaen. Der starkeren Farbung der Ba3e geht anscheinend die Btarkere 
Farbung und Fluorescenz der Bauren Lagg., aowie die Farbyertiefung der Chromate 
und Jodmethylate nach Rot parallel. Die farbloaen Acridine werden, namentlich 
in feuchtem Zuatand, am Licht leicht gelb; umgekehrt werden die gelben Yerbb.

beim  Um kryBtallisieren o ft, insbe- 
aondere beim  F allen  der aalzaauren 

[ I. I T | i II. T I | L sgg . m it NHS, farblos erhalten.
\ j!j__Es scheint sich hier um einen Kon-

stitutionawechael zu handeln; neben 
der alten Acridinformel (I.) fur die farbloaen Verbb. diirfte die tautomere, chinoide 
Formel (II.) fiir die gefarbten Verbb. in Betracht zu ziehen aein.

K o n d e n a ie re n d e  M e th y lie ru n g  dea m -T o lu id in s . Aus der oberhalb 
360° sd. Fraktion wird ein Tetramethylacridin, C13H8(CH3)4N, isoliert. Hellgelbliche 
Nadeln aua Bzl., F . 251—257°; wl. in A. — (Cl7H17N),H,PtCle, wl. — (C17H17N), 
H2Cr50 7. Orangegelbe Kryatalle. — Jodmethylat, C17H,7N, CHSJ. Aua der BaBe u. 
CHSJ  bei 100°. Griinlichgelbe Nadeln, die beim Trocknen orangefarben werden. — 
Aus einor anderen Portion des Fabrikprod. wird ein Tetramethylacridin, c17H17N, 

iaoliert, daa yielleieht mit der yorigen identisch ist. WeiBe Blattchen aus A. 
F. 260°. — Tetramethylhydroacridin, C13H8(CH,)4 : NH. Aua der bei 260° schm. 
Verb. mittela Zinkstaub und verd. HC1. Farblose Blattchen aus A.; F. 279—281°, 
unl. in yerd. HC1; wird in alkoh. Lsg. beim Stehen an der L uft, achneller beim 
Kochen mit AgNO, zum entaprechenden Acridin oiydiert. — Die beiden Tetra- 
methylacridine aind mit keinem der drei bekannten Tetramethylacridine identiach.
— Trimethylacridin, C18H8(CH8)3N. Durch fraktionierte Krystalliaation einea kry- 
atallini8chen Reaktionsprod. aus A. u. nachfolgende Reinigung der um 200° schm. 
Fraktion iiber das Sulfat, Gelbliche Stijbchen aus A., F . 203—206°. — Aus den



alkoh. Mutterlaugen der hochschm. Tetramethylacridine wird eine bei 160—163° 
schm., in A. 11. Fraktion gewonnen, die wieder Analysenwerte fiir Tetrametbyl- 
acridin gibt. — Unter den leichtest 1., niedrig schm. Basen befinden Bich wahr- 
Bcheinlieh auch Dimethylacridine.

K o n d e n s ie r e n d e  M e th y lie ru n g  des a s y m m e tr is c h e n  m -X y lid in s . 
Hezamethylacridin, Cl3H3(CH3)0N. Neben einem Isomeren in der oberhalb 360° sd. 
Fraktion. Gelbe Nadeln, F. 208—210°; wl. in A. — H<xamethylacridin, ClgHtlN. 
Gelbe Nadeln, F. 120—123°. — H Cl-Salz. Tiefgelb; wl. — Tetramełhylacridin, 

Aus den bei 340—350° sd. Anteilen. Farblose Krystalle, F. 93—99°.
— (C^H^N^H.Cr.O,- — P ersulfat, C„H17N, HSO<. Hellgelbe Krystalle. — Die 
Verb.sollte nach ihrerB.als l,3,7,9-Tetramethylacridin(Bezifferung naebM.M. R ich ter) 
aufzufassen sein. Doch bleibt diese Stellung unsicher, da das Tetrametbylacridin, 
das Se n ie r  und Com pton  (Journ. Chem. Soo. London 91. 1927; C. 1908. I. 384) 
iiber Methylenchlorid und asy mm. m-Xylidin darstellten, und dem aus demselben 
Grunde die 1,3,7,9-Stellung der Alethyle zugeschrieben wird, bei 128° schm. — Aus 
der bei 250—310° sd. Fraktion der oligen Basen aus asyinm. m-Xylidin liiBt sich 
mit Iiilfe seiner Acetylyerb. das Isoduridin, Cu,H,jN, isolieren.

K o n d e n s ie r e n d e  M e th y lie ru n g  des  s y m m e tr is c h e n  m -X y lid in s  (vgl. 
LlEBEHMANN, K a r d o s , 1. c.). Die acridinartigen Verbb. krystallisieren leicht aus 
in ca. 4%  vom Gewicht der Ausgangsbase. Die ersten Krystallisationen besitzen 
eino intenaiy gelbe Farbę. Die weiteren AnschUase sind nur schwach gefiirbt, 
werden nach dem Umkrystallisieren fast farblos, farben sich aber am Licht bald 
gelb und sind Tetramethylacridine. Die erst auskrystallisierende, tiefgelbe Base ist 
in sd. A. swl. Ihre salzsauren Lsgg. fluorescieren so atark, daB aie fast dunkel- 
griin erscheinen. Sie schm. bei 200—210° (friiher beobachtet 220—225°). Hier liegt 
wieder ein Hexamethylacridin , C19H2lN, oder yielleicht ein Gemisch von Hexamethyl- 
acridinen vor. — (CuHnNjjŁIjPtCIu. — Jodmethylat, C19H2lN, CHSJ. Rotorange 
Nadeln, swl., zers. sich bei sehr hoher Temp.

K o n d e n s ie r e n d e  M e th y lie ru n g  des T ^-C uin id ins. 1,3,4,6,7,9(?)-Hexa- 
methylacridin , C1BHn N. Aus dem oberhalb 260° sd. Anteil des Reaktionaprod. 
durch Auskrystallisieren. Gelbe Nadeln aus Bzl., F. 213—215°; wl.; liefert schwer 
losliche Salze. Mit rauchender HC1 ttbergossen, erhalt man das Chlorhydrat in 
rotorangen Pseudomorphosen, die Bich bei Wasserzusatz zu einer gelben FI. losen. 
Das Su lfa t ist orangerot, das Bichromat orange, das P t-Sa lz , (C,»H3iN)aHaPtCJ6, 
rot. Die beiden letzteren Salze werden beim Waschen mit W. immer heller 
unter B. der freien Base. — Die obige Bezifferung entspricbt der Stellung der 
Methyle im 1̂ -Cumidin. — Hexamethyldihydroacridin, C13H5(CH3)eN. WeiBe Blattchen, 
F. 201°. — Unter den vom Hexamethylacridin abgeBaugten oligen Prodd. wird Iso- 
duridin nacbgewiesen. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 47. 1563—76. 23/5. [1/5.J Berlin. 
Org. Lab. d. Techn. Hochachule.) Sc h m id t .

A. K lie g l und A lfred  F e h rle , Uber N -O xyacridon und  „Acridol11. In seiner 
frttheren Abhandlung (ygl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 41. 1845; C. 1908. II. 158) 
hatte KLIEGL aus historischen Griinden die Bezeichnung Anthroxan  gebraucht; er 
ersetzt diese nunmehr durch den alt eingefiihrten Namen A n th ra n i l .  Durch Kon- 
densation von o-Nitrobenzaldehyd mit aromatischen KW-stofien durch H,SO., ent- 
stohen Arylanthranile:

CHO + C.h. -O -H jO C-C,HS

Ais Nebenprod. bildete s ic h  bei dleser Rk. regelmaBig eine gelbe Substanz der 
Zus. Ci,H0OaN, die B ich wie ein Phenol in alkal. Lsg. mit Dimethylaulfat methy-
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lieren, mit Benzoylchlorid benzoylieren und durch Kochen mit Acetanhydrid acety- 
lieren laBt. Nimmt man an, daB N-Oiyacridon yorliegt, so konnte dieses aich 
unter den Vorauchsbedingungen zu einem C-Oiyacridon umgelagert haben. Keiner 
der Methylather der 4 miiglichen C-Oiyacridone ist indessen mit dem Methylather 
der Verb. C^H^OjN identiscb. Den Beweia fur die Richtigkeit der Auffassung dea 
Korpera ala N -O x y a c r id o n  konnten Vff. durch die Reduktion mit Na-Amalgam 
erbringen. Bei energiacher Einw. in w., alkoh. L8g. wird namlich aller O elimi- 
niert, und man erhiilt Dihydroacridin.

Fiłhrt man die Reduktion unter gelinderen Bedingungen durch, ao beateht daa 
Reaktionsprod. in der Hauptaache aus 2 Baaen, Acridin u. dem bisher fiir iiuBerat 
unboatiindig angeaehenem A c r id o l (ms-Oxyacridin):

c . h 4< c ° > c . h 4 +Hf
>-

C,H .<gH(0H)> CaH;

ÓH
II o °<0 H )M + .  C,H4< j> C ,H 4

Óh

N-Oxyacridon ITypotlietiaches Zwisclionprod. Acridol

— Ł >- c ,h 4< ^ o ,h 4 -±3v  c,H4< g H *> c .n 4.

Acridin Dihydroacridin

Die yerbreitete Anaicht, daB Acridol sich sehr leicht zu Acridon isomerisiere, 
besteht nicht zu Recht. Beim Kochen der salzsauren Lag. erfolgt keine Umwand
lung in Acridon. Demnach diirfte die yon G r a e b e , L a g o d zin sk i fiir den Uber- 
gang yon ?ns-Chloracridin in Acridon gegebene Erklarung:

CCI C(OH) CO
C.H4< r> C ,H 4 C,H4< r> C ,H 4 - >  C,H4< > C 8H4

N N NH

nicht aufrecht zu erhalten, sondern durch die folgende zu ersetzen sein:

O H ..... Cl;

001 + n  o hci 0 0C.H4< |> C ,H 4 C6H4< ^ ~ > C 6H4 ^  C,H4< > C 4H4.

Auch beim Erwarmen yon Acridol mit konz. H ,S 04 findet eine Isomerisation 
zu Acridon nicht statt. Dagegen laBt sie sich sehr einfach u. glatt durch Erhitzen 
mit Acetanhydrid bewirken, auBerdem auf dem Umwege ilber das ms-Chloracridin,

/ \ V/ C ° -

m N t f  (OH

OCH, OCH,
COOH I ^ C O j O H  H

[IV . I | V. [
\ / \ C l  \^ ^ -N H -------

in welchea Acridol bei Behandlung mit PCI6 ubergeht. — Die Ausbeute an N-Oxy- 
acridon iat sehr gering. Von K. D r ech sler  ist eine Ver6ffentlichung angekiindigt 
iiber eine bei der Einw. von A1C13 auf o-Nitrobenzylchlorid und Bzl. entatehende 
Baae C„H6ON; dieae Baae ist, wie VfF. featatellen konnten, mit dem au8 N-Oxy- 
acridon erhaltenen Acridol identisch.
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N-O xyacridon  (I.), durch Kondensation yon o-Nitro- 
benzaldehyd mit B il.; Reinigung iiber das Na-Salz; Aus- 
beute nicht uber 5% der angewandten o-Nitrobenzaldehyd- 
menge. Dunkelgelbe Nadelchen aus Eg.; F. 255—256° 
unter Zers. und vorangehender Dunkelfarbung; swl. in A., 

Bzl., Chlf., A., W. — N a -S a lz , orangerote Krystalle aus W. — N -M eihoxy- 
acridon (II.), aus N-Oiyacridon in 10°/oig. NaOH durch Dimethylsulfat; blaBgelbe, 
gliinzende Nadeln aus Lg., A. +  W. (1 :1 ) , Aceton -)- W. (1 : 2) oder Bzl. -f- 
hochsd. Lg. (1 : 3); P. 153°; U. in Eg., A., Chlf., Bzl., weniger in A. Die Lsg. in 
verd. A. zeigt starkę blauyiolette Fluorescenz. — Acridol (ms-Oxyacridin) (III.), ent
steht gleichzeitig mit Acridin und Dihydroacridin, wenn man wss.-alkal. Lsg. von 
N-Oxyacridon mit Na-Amalgam behandelt; lange, feine, gelbe Nadeln aus hochsd. 
Lg.; Prismen aus A. (wird bald nach dem Abfiltrieren triibe); F. 169°; wl. in A. 
Die salzsaure Lsg., die, wie die verd.-alkoh. u. die in konz. H ,S 04, griine Fluores
cenz aufweist, gibt, beim Yersetzen mit Pikrinsaure- oder Dichromatlsg., gelbe 
Fallungen. Auch das Sulfat ist wl. u., bis zu gewissem Grade, sogar das Chlorid. 
Saure Eigenschaften besitzt Acridol nicht. Beim Erhitzen mit Acetanhydrid ent
steht Acridon. — Mit PC15 -f- etwas POCl3 auf 120—130° erhitzt, gibt Acridol 
ni8- Chlor acridin-, fast farblose Nadelchen aus verd. A.; F. 120°. — Durch Behandeln 
mit Na-Amalgam in sd. A. laBt sich Acridol zu Dihydroacridin  reduzieren.

Zur Darst. von 4-Methoxyacridon bereitete man aus 2,6-Dinitrotoluol 2-Chlor- 
6-methoxybenzoesaure (IV.) u. kondensierte diese mit Anilin zu 3-Methoxydiphenyl- 
amin-2-carbonsiiure (V.). Aus dieser laBt sich 4-Methoxyacridon (VI.) mit Hilfe der 
sog. Saurechloridmethode gewinnen.

3-M ethoxydiphenylamin-2-carbonsdure (V.), durch Erhitzen von 2-Chlor-6-meth- 
oiybenzoesaure mit Anilin und K ,C 03 in Ggw. von Naturkupfer; farblose, lange 
Nadeln aus hochsd. Lg.; F. 110—111°; 11. in Chlf., Bzl., A ., Aceton und w. A., 
weniger in Methylalkohol und Lg., zwl. in W . — 4-Methoxyacridon(?)-sulfosćiure, 
Cu Hu 0 6NS, aus Methoxydiphenylamincarbonsaure in konz. H ,S 04; gelbe, glanzende 
Nadelchen (aus W.); F. 240—245° unter Zers. und yorangehender Dunkelfarbung; 
mSBig 1. in w. W. Die Lsg. in Alkali, konz. H ,S 04 oder konz. HC1 fluoresciert 
griin, die alkoh. blauyiolett. Mit AgNOs liefert die w., wss. Lsg. blaBgelbe 
Niidelchen des A g -S a lz e s . Mit BaCl, entsteht das B a -S a lz ,  (CI4H 100 6NS).iBa, 
moosartig yerwachsene Gebilde. — N a -S a lz , Nadeln; wl. in W. — 4-Methoxy- 
acridon (VII.), man erwarmt Methoxydiphenylamincarbonsaure in thiophenfreiem 
Bzl. mit PC15, fiigt wasserfreies A1C)3 hinzu, erhitzt, bis kein HC1 mehr entweicht 
und gieBt auf Eis; blaBgelbes, mikrokrystallinisches Pulyer aus viel A. oder Eg.;
F. 346—348°; mit Ausnahme von Eg. wl. Lost sich glatt in verd. SS. Die salz
saure Lsg. gibt mit Pikrinsaure, Dichromat oder Platinchlorwasserstofisaure gelbe 
Ndd. P ik r a t ,  Nadelchen aus h. A. oder Eg.; F. ca. 200° unter Zers. — Auch 
A cridon  hat groBe Neigung zur Saureaddition (K lie g l , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 42. 
593; C. 1909. I. 1012); Saureverbb. bilden sich scbon beim Kochen in 15°/0ig. HC1; 
aus der gelben, griinblau fluorescierenden Lsg. scheiden sich beim Erkalten lange, 
feine Nadeln aus. Durch viel W. werden die Salze des Acridons yollatandig ge- 
spalten. Durch den E intritt einer Methoxylgruppe in 4-Stellung wird also die 
Basizitiit bedeutend erhoht. Am besten erklart sich dies, wenn man ais Trager 
der Basizitat beim Acridon das Carbonylsauerstoffatom ansieht. (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 47. 1629— 40. 23/5. [27/4.] Tubingen. Chem. Lab. d. Uniy.) J ost .

0. Hesse, Beitrag zur K enntnis der Alkaloide der echten Brećhwurzel. Vf. hat 
die beiden Alkaloide der echten Brećhwurzel (C e p h a lis  Ip e c a c u a n h a )  Etnelin
u. Cephaelin yon neuem untersucht. Er hat zu diesem Zwecke die beiden Alkaloide

OCH,



47

aua den yerschiedenen Ipecacuanhasorten des Handela selbst dargestellt und zu- 
gleich die Untera. aoweit ala moglieh auf die Alkaloide auBgedehnt, welche daa 
Emetin und Cephaelin in der fraglichen Drogę begleiten. Die łBoJierung der Al
kaloide wurde genauer beschrieben. Bei dieaer Gelegenheit wurde ein neuea 
Alkaloid aufgefunden, daa ais Ipecam in  bezeichnet wird.

Em etin, C,0II40O5Na (nicht C30H44O4Ns). Wird ala Hydrobromld gereinigt u. dann 
mitAmmoniak gefallt. WeiBea, amorphea Pulver, F. 74°. Farbt eich am Licht gelb,
11. in A., A., Aceton, Chf. u. h. Bzl., zwl. in h. Bzn., awl. k. Bzn., PAe. u. W., awl. in verd. 
Laugen. Farbloa 1. in konz. HaS 04 mit molybdanhaltiger HaS 04 intenaiv amaragd- 
griin. Die alkoh. Lag. bliiut rotea Lackinuapapier. [a]D16 =  — 22,1° (in 99%ig. A. 
c =  2). — Cs0H<()O5NS"2HBr -f- 4H aO. WeiBe Nadelehen. Verliert daa W . im 
Esaiccator und nimmt ea an feuchter Luft wieder auf. L. in 49 Tin. W. yon 21°, 
sil. in h. W., wl. in k. A. [«]„*' =  + 9 i3 0 (in W . c =  1,6 fiir wasserhaltiges Salz). 
Aua- was. Lag. fiillt konz. Bromwaaaeratoffsaure ein Salz, daa 8 Mol. H ,0  enthiilt. 
C30H40O6N j,2H C l -f- 8 H ,0 . Konzentriach gruppierte, weiBe Nadeln auB W., sil. 
in W. Verliert an der Luft einen Teil dea Krystallwassera u. enthalt dann wahr- 
acheinlich noch 4 Mol. H!,0 . — CaoH4(l0 6N ,, PtCI6H, -f- 3HaO (4HaO). BlaBgelber, 
krystalliniacher Nd. mit 3 H ,0  auB warmer Lag. Amorpher Nd. mit 4H aO. Aua 
k., wsa. oder aua alkoh. Lag. — C3,,H40O6Na,2 H J  -f- 3H ,0 . Kugelige Aggregate 
weiBer Nadelehen aua 50°/oig. A., zwl. in h. W., awl. in k. W. — Ca0H40O6N ,, 
2HN03 -f- 4H ,0 . WeiBe, konzentriach gruppierte Nadelehen aua W., zll. in ad. 
W., 11. in A. — Oxalat, C3|,Hł0O5N ,,C aHaO4. WeiBea, hygroskopischea Pulyer, 11. 
in W. und A. Emetin liefert beim Erhitzen mit JodwaaaeratofTaiiure unter Yerlust 
yon 4CH3 daa Hydrojodid dea Noremetins. Da8 freie Noremetin bildet einen leicht 
yeriinderlichen Nd., der in Laugen, Ammoniak und verd. Salzsaure 11. iat. — 
C!8H8,OsN ,,2 H J (?). Rotliche, flockige M., 1. in h. W . Em ełindim ełhylium hydroxyd. 
C30H40O6Na,2 CHsOH. DaB Hydrojodid entsteht aua Emetin oder de8sen Hydro- 
bromid mit Methyljodid und liefert mit Silberoxyd und A. das Hydroxyd. Fast 
weiBea Pulyer, leicht loalich in k. W. und A. Stark ba8iach. Konz. HaS04 loat 
mit griinlicher, molybdanhaltige HsS 04 mit dunkelgriiner Farbę. Liefert beim Er- 
bitzen in was. oder alkoh. Lag. Dimethylemetin. — C30H4i)O5N j,2C H 8J  -j~ 4H sO. 
Priamen aua yerd. A. W ird bei 100° waaaerfrei. F. 222—225°; wird dann wieder 
fest und achm. bei 245° unter Z ers , 11. in h. A. und Methylalkohol, zll. in h. W. 
unl. in Bzl. — CjoH^O jN j^CH jCI, PtCl4 +  3H aO. BlaBgelber, flockiger Nd., awl. 
in k. W. — Dimethylemetin, CSJH440 6Na. B. s. yorher. WeiBea, anacheinend kry- 
atalliniache8 Pulyer, F. 52°, 11. in A., A., Aceton, Chlf. und Bzl., awl. in W . Farb- 
los 1. in konz. H ,S 04, dunkelgriin, dann blaugrtin in molybdanhaltiger HaS 04. — 
C38H4ł0 6Na, PtCleH, rf- 3H aO. Gelber, flockiger Nd., unl. in k. W. — Acetyl- 
emetin, Ce0H39(C|HsO)O6Nj. Aua Emetin und Easigaaureanhydrid bei 50—100°. 
WeiBea Pulyer; sintert gegen 90°, F. 99—100°, 11. in A. und yerdiinnten SS. —1 
(C^H^OeNjkHjPtClj, +  6H ,0 . BlaBgelber, flockiger Nd., unl. in k. W. — Benzoyl- 
emetin, Gaoll^CjHjOjOjN,. Nach S c h o tte n -B a u m a n n , sowie beim Erhitzen mit 
BenzoesSureanhydrid oder Benzoylchlorid. (Daa Dibenzoylemetin yon E je lle k  exi- 
stiert nicht.) WeiBe, amorphe Flocken. Sintert gegen 100°, F. 118°, 11. in A., A., 
Aceton, wl. in yerd. SS. W. fiillt aua letzteren Lagg. einen Teil der Base. — 
(Cj,H4,0 4Na)aPtCI6Ha - f  6H ,0 . BlaBgelber, flockiger Nd.

Cephaelin, Ca8H ,80 4Ns -f- H ,0 . WeiBe Nadeln mit 1 Mol. H ,0  aua A., 11. in 
Chlf., Aceton, A., h. Bzl. und, wenn frisch gefallt, auch in A., zll. in h. Lg., 1. in 
Laugen. Bildet mit KOH eine Kaliumyerb., die durch Salmiak wieder geapalten 
wird. Bei langerem Stehen 1. in Ammoniak. Schmeckt schwach bitter. Reagiert 
stark basisch. Die alkoh. Lsg. gibt mit FeCls eine erat rotbraune, dann blaugriłne 
Fallung. F. (waaaerfrei) 107—108° (aua A. krystallisiert) oder 99—102° (mit NHa
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gefallt oder aus h. Lg. abgesehieden). [<z]D16 =  —21,2° (in 99°/0ig. A. c => 2). — 
C18Ha,0 4N ,,2H C l -f- 5H ,0 . WeiBea, kryatallinisches Pulyer, 11. in W . u. Chlf.
A., zwl. in A., Aceton und Chlf., unl. in Bzl. und Lg. — ClsH380 4N ,,H ,P tC I9 - j -  
3H aO. BlaBgelber, flockiger Nd., unl. in k. W . — C,„H^C^Ń.!,2 HBr -f- 4H ,0 . 
Kryatalliniache M., sil. in W., zwl. in A., unl. in Bzl. — Hydrojodid. WeiBer, 
flockiger Nd., 11. in W. — Nitrat. Konzentrisch gruppierte Nadeln, 11. in A. — 
Eydrorhodanid, C18H3SOłNJ ,2CNSH -f- 2H ,0 . WeiBer, flockiger Nd., swl. in W.,
11. in A. Cephaelin liefert beim Erhitzen mit Jodwasserstoffsaure unter Abspaltung 
yon 3 CH,-Gruppen Norccphaclin. Die Ba8e konnte nicht rein erhalten werden. 
Hydrojodid. GelblichweiBe, undeutlich kryatalliniache M. — Cephaelindimethylium- 
hydroxyd. Daa Hydrojodid entsteht aus Cephaelin und Methyljodid und liefert mit 
Silberbydroiyd die Base. Braunliche Blattchen, sil. in W. Stark basiach. — Hydro
jodid (Cephaelindijodmethylat), C is H s jO ^ ^ C H jJ  -|- 4H ,0 . WeiBes, kryatalli
nischea Pulyer, F. 225—228°, wird dann wieder feat und achm. bei 250° unter Zers., 
zll. in A. — C,8Ha80 4N ,,2C H ,C l,P tC l4 -f- 4 H ,0 . BlaBgelber, flockiger Nd., unl. 
in k. W . Diacetylccphaelin, Ci9H3S(C,H30)J0 4Ni. Aua Cephaeiin und Eaaigaaure- 
anhydrid bei 100°. WeiBes Pulyer; sintert gegen 108°, F. 116°; 11. in A., A. und 
Cblf., 11. in yerd. SS. — 5 Cj9H„(CjHa0 ),0 4N ,,4 H ,S 0 4 -j- 30HjO. Farblose Nadeln,
11. in W. — (C jjH jjO jN j^H ^tC ^ +  7HsO. BlaBgelber, flockiger Nd., unl. in k. 
W. Daa Diacetylcephaelin liefert beim Erwarmen mit KOH in A. Monoacełyl- 
cephaelin, C18H37(C2H30)04N ,. WeiBes Pulyer, F. 125°, swl. in W., 11. in A., Chlf. 
und A. Die alkoh. Lsg. gibt mit FeCI, rotbraune, dann blauiichgrune Farbung, 
unl. in NH„ 11. in Laugen. — (C jjH joO jN j^H jP tC I,-f-6H ,0 . BlaBgelber, flockiger 
Nd., unl. in k. W., 11. in A. — Dibenzoylcephaelin, CssH^CjHjO^OjNj. WeiBes 
Pulyer, F. 128°, 11. in A., A. und Chlf. — 5C4,H 490 9N „4 H ,S 0 4 -f- 25H ,0. Kry- 
stalliniachea, weiBes Pulyer, swl. in W., 11. in A. — C4,H 49Ó9Na,HCl. WeiBes 
Pulyer, swl. in k. W., 11. in A. — (C4łH490 6N j\H ,PtC I9 +  5H ,0 . BlaBgelber, 
flockiger Nd., swl. in k. W. Dibenzoylcephaelin liefert beim Erwarmen mit alkoh. KOH.
— Monobenzoylcephaelin, C,aHaJ(CiH60 )0 4N,. WeiBes Pulyer, F. 135°, 11. in A. u.
A. Die alkoh. Lag. gibt mit FeCl, braunrote, apater blaugrune Farbung; swl. in 
W., 11. in Laugen. — (C,,H4l0 9N,),H,PtCI9 -f- 5H ,0 . BlaBgelbe, amorphe Flocken, 
unl. in W., 11. in A.

Psychotrin, CJIH390 4N, (-{- 4H ,0). Glanzende Priamen und Doppelpyramiden 
mit 4 Mol. H ,0  aus yerd. A. oder yerd. Aceton, die im Exsiccator yerwittem. F. 
wasserfrei 122°. In frisch gefalltem Zustande 1. in A., 11. in Chlf., A. und Aceton. 
[«]D1J =  -4-69,3° (in 99%ig. A. c «=> 2 fiir die wasaerhaltigen Kryatalle berechnet), 
unl. in k. Bzn. oder L g , swl. in k. W . Die alkoh. Lag. blaut Lackmus und gibt 
mit FeCI3 erat rotbraune Farbung, dann blauschwarze Fiillung. Friach gefallt zll. 
in Ammoniak. Diese Lsg. und die in A. oder Aceton fluoresciert atark blau, 11. in 
EaaigsSure und in warmer Lauge. Schmeckt stark bitter und yeruraacht Ubelkeit.
— Na-Salz, weiBe Nadeln. — Hydrochlorid, Nadeln, 11. in W. — C,8Hae0 4N ,,
H ,PtCl9 -f- 4H ,0 . BlaBgelber, flockiger Nd., unl. in k. W. — Dibenzoylpsychotrin, 
Ci8H84(C7H50)>0 4N,. Aua waaaerfreiem Psychotrin und Benzoesaureanhydrid bei 
100°. GrauweiBes, amorphes Pulyer. Beginnt gegen 120° zu sintern, F. 132—135°, 
1L in A. und A. — (C41H44OeN,),H,PtCl9 +  4H ,0 . BlaBgelber, flockiger Nd., unl. 
in k. W.

Ipecam in, C18Hs90 4N1 «=*■ C,6H,7(OCHj)jON,. WeiBes, kryatallinischea Pulyer,
F. 89—90°, 11. in A., Ł . Aceton, Chlf. u. Bzl., wl. in Lg., swl. in k. W. [eć]Ds* =  
—22,7° (in 99%ig. A. c ■= 2), wl. in Ammoniak oder Laugen. — Cj8HS0O4N ,,
H , P t C l , 4 H , 0 .  BlaBgelber, flockiger Nd., unl. in k. W. — Ipecamindimethyliwn- 
hydroxyd. Daa Hydrojodid entsteht aus Ipecamin und Methyljodid in k. Bzl. — 
Hydrojodid (Dijodmethylat des Ipecamins), Cs9H ,90 4N,(CHsJ), -f- 4HsO. Kugelige
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Gebilde aua Bzl., 11. in A., awl. in W . — Cj8H390 4N,(CH3Cl),PtCI4 -J-3H 20 . Gelber, 
floekiger Nd., unl. in k. W. — Benzoylipecamin, Cj9HJ6(C7H60 )0 4Nj. Aua Ipecamin 
und Benzoeaaureanhydrid bei 100°. Weifier, floekiger Nd. Beginnt bei ca. 90° zu 
aintern, F. 104°, 11. in A. u. A., unl. in Ammoniak und Laugen; 11. in yerd. SS. — 
(CsjH^OsNj^HjPtClj +  4H ,0 . BlaBgelber, floekiger Nd., 11. in A., swl. in k. W.

Hydroipecamin, C28Hł80 4Nj =  C35H,9(OCH3)9ON5. WeiBe, anacheinend kry- 
stalliniache Flocken. Beim Zerreiben atark elektrisch. Beginnt gegen 85° zu sintern,
F. 91—92°, 11. in A., A., Aceton, Chlf. u. Bzl., wl. in Bzn. Schmeckt atark bitter. 
Stark baaiseh. [a]D15 =  —42,2° (in 99°/0ig. A. c =  2), 11. in Esaigaaure, unl. in 
Ammoniak und Laugen. — CJ8H,90 4N,,H,PtCI„ -f- 4H aO. Gelber, floekiger Nd.
— Benzoylhydroipecamin, C3aHa7(C7H60)04N2. Aua Hydroipecamin u. Benzoeaaure- 
anhydrid bei 100°. WeiBea, kryatalliniachea Pulyer. Sintert gegen 100°. F. 112°,
11. in A., A. und Aceton, awl. in W. Sehr lichtempfindlich, 11. in verd. Salzaaure.
— (CsjH^OfNj^HjPtCle -f- 3H ,0 . BlaBgelber, floekiger Nd., unl. in k. W.

Die Lsg. yon Emetin farbt aich mit Chlorkalk erat hellgelb, dann dunkelgelb, 
die von Cephaelin erat orangegelb, dann dunkelgelb, die von Ipecamin u. Paycbotrin 
gelblicb, dann etwaa dunkler, die von Hydroipecamin anfangs kaum gelblićh, dann 
etwas dunkler. Emetin, Cephaelin und Psychotrin aind farbloa 1. in konz. HaS 04, 
Ipecamin und Hydroipecamin gelbatichig. Dieae Lag. gibt mit molybdanhaltiger 
H4S04 bei Emetin beatandige, amaragdgriine, bei Cephaelin erat braunrote, dann 
blaue und achlieBlich yerblaaaende, grtine, bei Paychotrin griine, bei Ipecamin und 
Hydroipecamin achwach oliygriine Faębung.

Dem prozentualen Gehalt der lufttrockenen Brechwurzel yerschiedener Herkunft 
yon Alkaloiden fand Vf. folgendermaBen:

Minaa Matto Johore
Carthagena

a b Groaso a b

Emetin . . . . 1,31 1,00 1,62 1,03 0,61 1,13
Ipecamin . . . .  1 
Hydroipecamin . J 0,53 0,36 0,53 0,25 0,22 0,32
Cephaelin . . . 0,60 0,62 0,52 0,46 0,74 0,81
Paychotrin . . . 0,06 0,05 0,06 0,04 0,05 0,06
Inagesamt . . . 2,50 2,03 2,73 1,78 1,66 2,32

SchlieBlieh gibt Vf. noch eine Zuaammenfasaung der biaher bekannten Tat- 
8achen iiber die therapeutische W irkung der Brechwurzel und ihrer einzelnen 
Alkaloide. (LiEBlGa Ann. 405. 1—57. 6/5. [24/3.] Feuerbach bei S tuttgart) P o sn er .

W olfgang  P a u li und M az H irsch feld , Untersuchungen iiber physikalische Zu- 
standsdnderungen der Kolloide. XVIII. Die Proteinsalze verschiedener Sauren. (Vgl. 
Biochem. Ztachr. 59. 470; C. 1914.1. 1192.) Die elektrometri3ehe Beat. der H-Ionen- 
konzentration in Gemischen salzfreier EiweiBkorper mit yerschiedenen SS. beweist, 
daB bei gleichen Konzentrationen yon einer achwacheren S. weniger an dag EiweiB 
gebunden wird ala yon einer atarkeren. Die Bindung der H ,S 04 bleibt nur wenig 
hinter der yon HC1 zuruck, wahrend yon Eaaigaaure nur ein Drittel aoyiel ge
bunden wird. Da8 Fehlen jeder Beziehungen zwiaehen Viacoaitat und optiacher 
Drehung der EiweiBaalze einerseita, der Starkę der SS. andereraeita findet auch in 
den Bindungayerhaltniaaen der SS. an daa EiweiB keine Erklarung. Aua der 
Bindungafiihigkeit der EiweiBkorper fiir HC1 berechnet aich die Baaendiaaoziations- 
konatante zu annahernd 1,57* 10 10; 8ie entapricht in der GroBenordnung dem bei 
hoheren Polypeptiden zu erwartenden W erte. Die Annahme einer normalen Hydto- 
lyse dea geaattigten Proteinchlorida eracheint durchaus berechtigt. Dem entapricht 
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auch der weitere Befund, daB mit der Verdiinnung die hydrolytische Dissoziation 
der untersuchten Proteinchloride wachBt. Durch die Annahme einer hydrolytischen 
Dissoziation der EiweiBsalze wird auch die Beobachtung erklart, daB bei gleicher 
Konzentration der H-Ionen von einer schwachen S. mehr an EiweiB gebunden wird 
ais von einer starken S.

Vff. bezeichnen es ais ein gesichertes Ergebnis der bisherigen Unterss., daB 
die Salze der Proteine mit SS. im allgemeinen typiseh ionisieren u. einer, bei Be- 
riicksichtigung des mehrbasischen Charakters des EiweiBes, durehaus normalen 
hydrolytischen Dissoziation unterliegen. Dieselbe Betrachtungsweise wird sich auch 
auf die Alkaliproteine iibertragen lassen. (Biochem. Ztschr. 62. 245—65. 11/5. 
30/3.) R ie s s e r .

Physiologlsche Chemie.

K. A n d rlik  und J. U rb a n , Uber die Variabilitdt der chemischen Zusammen- 
setzung der Naćhkommenschaft einer Mutterriibe in  der ersten Generation. Die 
fruheren Arbeiten von ANDRliK, B artos u . U r b a n  (Ztschr. f. Zuckerind. Bohmen 
36. 193; C. 1912. I. 667) aollten durch weitere, gleichzeitig auch das K raut beriick- 
sichtigende Angaben yeryollstandigt werden. Die Unters. ist auf die ganze Pflanze, 
also auf die W urzel u n d  das K raut ausgedehnt worden; zur Probenahme der 
Pflanzen, die auf einem Versuchsfelde aus den Samen e in e r  Samenpflanze gezogen 
wurden (ygl. Original), wurde ein Zeitpunkt gewahlt, in dem das Wachstum des 
Krautes am iippigsten w ar, zu dem die Riibe aber noch nicht ais ausgereift be- 
trachtet werden konnte; dies ist jedoch fiir vorliegenden Zweck yon untergeordneter 
Bedeutung. AuBer dem Gehalte an Zucker, Trockensubstanz, Asche und Stickstoff 
der W urzel und des Krautes wurde auch noch das Gewicht der frischen Wurzel 
und des frischen Krautes bestimmt. Uber die Ausfiihrung der Unterss. und die 
Ergebnisse im einzelnen vgl. Original. Zur Best. des Gewichtes der Wurzeln und 
des Krautes, des Zuckergehaltes der Wurzeln (Riiben), des Trockensubstanzgehaltes 
und des Aschegehaltes der W urzeln und de3 Krautes dienten 105 Riibenpflanzen, 
zur Best. des N-Gebaltes 104 W urzeln und K raut yon 99 Riibenpflanzen. Es 
ergaben sich groBe Unterschiede in der chemischen Zusammensetzung der einzelnen 
Pflanzen. Diese Unterschiede, sowie die Schwankungen des Gewichtes bewegten 
sich innerhalb der Variabilitatsgrenzen. Die fiir jedes der einzelnen bestimmten 
chemischen Merkmale gefundenen W erte lassen aich in einer binomialen Kurye 
nach Q u ett e l e t-GALTON zusammenfassen (ygl. Original). Es betrug die V a r ia b i l i -  
t a ts a p a n n u n g :

dea Trockensubstanzgehaltes der Wurzeln 
„ ,, des Krautes

Aschengehaltes

Stickstoffgehaltes
i i

Gewichtes

Zuckergehaltes

der Wurzeln 
des Krautes 
der Wurzeln 
des Krautes 
der Wurzeln 193 
dea Krautes 189 %

-  2S,5%

(Ztschr. f. Zuckerind. Bohmen 38. 339 — 55. April—Mai. Prag. Vers.-Stat. f. Zucker- 
industrie.) ROh l e .

33,4% 
71,9% 
64,7% 
81,8% 
88,2 % 
67,1% 

%

des Mittels (23,56 %) 
„ „ (13,78 %)

(0,692%) 
(3,25 %) 
(0,248%) 
(0,325%) 
(331 g) 
(357 g) 

(16,3 %)•

H ans F ren n d , GewichtsmiifSige Feststellung des Mangangehaltes in  Folia D ig i
talis. Vf. hat nach dem V. KNORREschen Yerf. den M angangehalt yon aua 10 ver-



schiedenen DrogenbSusern bezogenen Digitalisbliittern ermittelt und folgendes fest- 
gestellt. In den untersuchten 10 Digitalisaorten achwankte der Mangangehalt der 
lufttrockenen Drogę zwischen 0,0834 u. 0,3661%, derjenige der wasserfreien Drogę 
zwischen 0,0989 u. 0,4347°/oi derjenige der Aschen zwischen 0,8652 u. 3,8387% Mn. 
Ob in allen Teilen der Pflanze gleichviel Mn a u f g e B p e ic h e r t  w i r d ,  bleibt noch auf- 
zuklaren. (Pharm. Zentralhalle 55. 481—85. 21/5. Radebeul.) DOst e k b e iin .

B,. Fosse, Gleichzeitige Gegenwart von H a rm to ff und  Urease in  derselben Pflanze. 
(Vgl. O. r. d. l’Acad. des sciences 158. 1076; C. 1914. I. 1974.) Vf. hat in Asper
gillus niger, jungen Erbsen- u. Sojapflanzchen die gleichzeitige Ggw. von Harnstoft 
u. Urease nachgewiesen u. eiperimentell festgestellt, daB diese Urease zugcsetzten 
Harnstoff bei 44° hydrolysiert. Es erscheint daher nicht zweifelhaft zu sein, daB 
die Rolle der Urease in den Pflanzen darin besteht, den durch die Pflanze gebil- 
deten oder aus der Umgebung aufgenommenen Harnstoft in das auBerordentlieh 
leicht assimilierbare Ammoniak zu verwandeln. (C. r. d. l'Acad. des sciences 158. 
1374—76. [11/5.*].) DOs t e e b e h n .

C harles T an re t, Uber die Vielheit der Starkę. Um zu entseheiden, ob die 
Starkę der yerschiedenen Pflanzen eine einheitliche Substanz sei oder nicht, hat 
Vf. den Gehalt der yerschiedenen Starkesorten an Amylopektin und Amylose be- 
stimmt. Hierbei stellte sich heraus, daB diese beiden Stoffe in den untersuchten 
Starkesorten in yerschiedenem Verhaltnis enthalten sind, daB also die Starkę kein 
einheitlieh zusammengesetzter Korper ist. AuBerdem unterscheiden sich die ver- 
schiedenen Starkearten durch die ungleiche LSslichkeit ihrer Amylosen in h. W. 
u. die versehiedene Empfindlichkeit ihrer Amylopektine gegen W . — Die Trennung 
des unl. Amylopektins von der 1. Amylose erfolgt in der Weise, daB raan 0,2 g 
der Starkę dreimal mit je  200 g W. bis zum Sieden erhitzt, das ungel. gebliebene 
Amylopektin trocknet, wagt u. die Amylose aus der Differenz berechnet. In der 
folgenden Tabelle bedeutet I. den Gehalt an Amylopektin, II. denjenigen an 
Amylose.

Ł II. I. II.
H a f e r ..................... . . 71,5 28,5 Lin s e n .......................... . 73,5 26,5
Kastanien . . . . . . 67 33 Erbsen .......................... . 78,5 21,5
Bohnen ..................... . 75,5 24,5 Buchweizen . . . . . 78,5 21,5
G e r s t e ..................... . 73 27 W e iz e n .......................... . 67,5 32,5
R e i s .......................... 31,5 Kleine Saubohnen . . . 76 24
Kartoffel . . . . . . 73 27 30
Banan en . . . . . 79,5 20,5 . 76 24
Sumpfsaubohnen . 72 28 Roggen .......................... . 78,5 21,5

Das Amylopektin der Kartoftelstarke ist in sd. W . betrachtlich 1. Das in
neutraler Lsg. befindliche, nicht wesentlich yeranderte Am ylopektin  laBt sich durch 
seine Eigenschaft, im Gegensatz zur Am ylose, von der Cellulose (Filtrierpapier, 
Watte) nicht fisiert zu werden, nachweisen. Man verdunnt zu diesem Zweck die 
Losung auf mindestens 2% , und taucht in dieselbe gut ausgewaschene W atte, 
die nach einer Stunde herausgenommen und ausgedruekt wird. Eine Lsg. yon 
Amylopektin wird durch Jod yiolett bis rot gefarbt u. durch Zusatz von W. ent- 
farbt, auf erneuten Zusatz yon Jod wieder yiolett gefarbt. Dagegen wird eine 
klare Amyloselsg. durch Jod lebhaft blau gefarbt und durch Zusatz yon W. nicht 
entfSrbt. Die durch W atte fixierte Amylose wird dieser durch k. W . nicht, durch 
h. W. teilweise, durch 5%ig. Natronlauge fast yollig entzogen. Die Amylose kann 
umgekehrt ais Reagens auf Cellulose, welche durch Jod nicht gefarbt wird, dienen. 
(C. r. d. 1’Acad. des sciences 158. 1353—56. [11/5.*].) DOst e r b e h k .

4*
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Georgea T an re t, Uber ein aus der Gdlega officinalis extrahiertes Alkaloid. Zur 
Darstellung des neuen, Galegin genannten Alkaloids erscliopft man die Samen der 
Pflanze mit 60%ig. A., reinigt den Auszug mit Bleiessig, entfernt das Blei durch 
HsS 04 u. die Essigsiiure durch JL, engt die FI. auf 1/s ihres Yolumens ein, sattigt 
sie in der Kalte mit Ba(OH)s und fallt die yorhandenen Zucker (Saccharose und 
Stachyose) durch A. Man entfernt den Baryt, sauert die alkoh. FI. schw ach mit
H ,S04 an u. engt zur Sirupkonsistenz ein, worauf das Sulfat des Galegins rasch 
krystallisiert. Ausbeute ca. 0,5%. WeiBe, bitter schmeckende Nadeln von der 
Zus. (CjjH,,N3),H,S04, F. 227° (MAQUENNEscher Błock), 1. bei 19° in 23,3 Tin. W., 
wl. in k. A., opt.-inakt., neutral gegeniiber Phenolplithalein, sehr schwach alkal. 
gegeniiber Lackmus, wird durch die meisten Alkaloidreagenzien, nicht aber durch 
HgCI, gefallt. Galegin, C6Hn N3, sehr hygroskopische Krystalle, F. 60—65°, opt.- 
inak t, 11. in W . und absol. A., nur in Spuren 1. in A., Chlf., PAe., zieht aus der 
Luft bagierig COa an. C6H 18N3-HCI, sehr hygroskopische Krystalle, F. gegen 60°, 
sil. in W. u. absol. A. C0Hu N3-HNO3, Nadeln, F. 108°, 1. bei 17° in 22,3 Tin. W.,
11. in A. (COj^CoH^NjOCOj, durch Einleiten von COa in eine gleiche Teile Gale- 
ginsulfat u. Soda enthaltende Lsg., Krystalle, 1. bei 18° in 60 Tin. W., et was leichter 
in A., verlicrt beim Erhitzen langsam die Halfte der COa, schm. im geschlossenen 
Kohrchen bei 138°. Oxalat, (C6H ,sN3)2H jC j04, Krystalle, F. 192—195°, 11. in W. 
Pikrat, C6H19N3• C6Hs0 7N3, gelbe Nadeln, F. 180°. 4C„H13N3-12W Oa-SiO ,-2H sO, 
grtinlichgelbe Krystalle. (C6HISN8'HCl),PtCl4, Krystalle, F. 123°, zl. in W. u. A. 
(C. r. d. 1’Acad. des sciences 158. 1182—84. [27/4.*].) DOs t e k b e h n .

K a r l  I r k ,  Dos japanische PfefferminzSl in den verschiedenen Landem. Nach 
einer Besprecliung der Erfolge, resp. MiBerfolge yon Kulturverss. mit japanischer 
Pfeffermime in Amerika, StraBburg, Klosterneuburg, W itzenhausen, Okahandja,
D.S.W ., und Dahlem bei Berlin bespricht Vf. seine eigenen Verss. mit Stecklingen 
der Dahlemer Kulturen in KolozsvAr, Ungarn. Destillationsyerss. ergaben folgenden 
mittleren Ólgehalt in % :

Durch Originalsetzlinge 
yermehrt Durch Samen yermehrt

uaturelljin der Trockensubstanz naturell in der Trockensubstanz

Stengel und Blatter 
desgl.

Blatter allein . . 
Stengel allein . .

0,1622
0,146
0,2854
0,0674

0,699
1,298
0,473

jo ,1226

0,058

|  0,575 

0,347

Das iith. Ol aus den Setzlingvermehrungen hatte: D.S54 0,8968, nD25 =  1,4606, 
Esterzahl 19,6, Estermenthol 5,54%, freies Menthol 75,58%, Gesamtmenthol 81,12%, 
das Ol aus Samenvermehrungen ofD =  —34,14°, Gesamtmenthol 76,01%. Es einp- 
fielilt sich, zur Vermehrung nur Setzlinge zu verwenden, da bei Samenyermehrung 
sowohl Olausbeuto, wie Mentholgehalt des Óles zuriickgeht. (Pharm. Zentralhalle 
55. 459—62. 14/5. Kolozsyilr, Ungarn. Heilpflanzenyers.-Station.) G k im m e .

C. D elezenne und E. F ou rnean , Konstitulion des durch Wrkg. von Cobragift 
auf IJiihnereigelb cntstehenden hamolysierenden Phosphatids (Lysodthin). Vff. unter- 
suchten die chemische Natur des nach D e l e z e n n e  und L e d e b t  (C. r .  d. l’Acad. 
de3 sciences 155. 1101; C. 1913. I. 313) hergestellten, Lysodthin  genannten, hamo- 
lysierenden Cobralecithids. D as mehrmals aus A. umkrystallisierte Prod. wird schlieB- 
lich aus Chlf. ais krystallinische Masse erhalten und aus A. und PAe. in perl-
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mutterglanzenden Tafeln erhalten. Das Lysoeithin krystallisiert aus absol. A. in 
hemispherischer, warzenformiger Masse mit aufgedunsener Oberflaehe; sil. in 
warmem W. und in absol. A., swl. in Chlf., fast unl. in PAe., Benzin, unl. in A., 
Aceton und Essigather. Es bat keinen F . und reagiert neutral gegen Lackmus. 
[«]D (in 4°/0ig. alkoh. Lsg.) =» -(- 1,9°. In  neutraler wss. Lsg. wird es durch 
AuCI4, durch Ba(OH)„ durch CuS04, BaC03, neutrales Pb-Acetat, nicht gefiillt. 
In alkoh. Lsg. entsteht ein kryst. Nd. von feinen, hygroskopiachen Nadeln, ]. in 
k. W., unl. in absol. A. In saurer wss. Lsg. gibt AuCI4 eiuen sehr dichten gela- 
tinosen Nd. Die Rk. yon F l o r e n c e  ist negatiy. Die wss. Lsg. yeriindert sich 
beim Kochen anscheinend nicht, beim Erwarmen in saurer Lsg. scheidct sich ein 
beim AbkUhlen krystallisierendes Ol ab.

Analyse, Molekulargewichtsbestimmung u. alkoholytische Spaltung des Lyso- 
cithins stimmten fiir das Anhydrid des Monopalmityllccithins,

C3H6Oa(C16H31CO)OPO — OCHACH,-N(CHa)3 =  CS4H „ 0 7NP =  495,45.

Dieses ist bei Einwrkg. des Cobragiftes aus dem Lccithin durch fermentatiye Ab- 
spaltung der Ólsaure entstanden. Best. der J-Zahlen der Acetonextrakto aus mit 
Cobraferment behandeltem u. nicht behandeltem Eidotter ergab, daB die olsaure- 
abspaltende Wrkg. des Cobrafermentes sich nur auf das Phosphatid, nicht aber 
auf das eigentliche Eierol erstreckt. Es ist also entgegen den Befunden N e u b e r g s  
(Biochem. Ztschr. 11. 400; C. 1908. II. 529), keine eigentliche Lipase, sondern 
eine Pliosphatidase. Die von P r e s t o n  K y e s  und SACns festgestellte hemmende 
Wrkg. des Cholesterins auf die Cobralecithidhamolyse beruht nach den mit dem 
Lysoeithin ausgefuhrten Yerss. nicht auf einer chemischen Einwrkg., sondern auf 
einer stabilen Emulsierung des Cholesterins.

Das Lysoeithin ist bei AusschluB bakterieller Infektion in wss. Lsg. bestandig. 
Bei Ggw. yon Cobragift erleidet es eine Yeranderung, oline daB Fettsaure ab- 
gespalten wird, oder die hamolytische W rkg. yerloren geht. Die neue Substaoz 
ist jedoch unl. in W. und sil. in Chlf. In einer Lsg. die CaIIC03 enthalt, wird 
bei Ggw. yon Cobragift aus dem Lysoeithin allm&hlich Palmitinsaure abgespalten, 
welche ais Ca-Salz ausfiillt. In Salzlsgg., dereń Zus. sich noch mehr dem natiir- 
lichen Milieu nahert, erfolgt die Abspaltung der Fettsaure noch rascher. Am 
schnellsten und yollstandigsten entfaltet sich die Fermentwirkung des Cobragiftes 
in der Cerebrospinalfł. und im Seruindialysat. LaBt man diese bereits von D e l e - 
z e n n e  und L e d e b t (1. e.) studierte sekundSre Wrkg. des Cobragiftes im Pferde- 
serum yor sich gehen, so bildet sich ein Nd. yon Calciumstearat. (Buli. Soc. Chim. 
de France [4] 15. 421—34. 5/5. [9/3.] Paris. Inst. P a s te u r .  Lab. f. Physiol. u. 
therap. Chem.) Guggenheim .

L. M ichaelis und H. P echste in , Erwiderung auf die Arbeit von Waentig und 
Steche. Die Unterss. der Vft. uber Katałase yerfolgten andere Ziele, ais die von 
W a e n t i g  u. S t e c h e  (Biochem. Ztschr. 60. 463; C. 1914. I. 1892), namlich den 
EinfluB der [H'J auf die Wrkg. des Fermentes zu studieren. Beziiglich der W rk g . 
der Neutral- u. Puffersalze sind die Verss. von W a e n t i g  u . S t e c h e  nicht repro- 
duzierbar. (Biochem. Ztschr. 62. 295—98. 11/5. [3/4.].) R ona.

P. C acciari, Untersuchungen iiber die Keimung und das Wachstum einiger 
Pflanzen und uber die Nitrifizierung in Gegenwart ton Naphthalin. Aus den Yerss. 
des Vf8. lassen sich folgende Schliisse ziehen: Naphthalin hat auch in hoheren 
Gaben keinen EinfluB auf die K e im k ra f t  yon Samen, dagegen wird die K ei- 
m u n g s e n e rg ie  etwas beeintrachtigt, ebenso wird das W a c h s tu m  yerlangsamt.
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Infolge seiner baktericiden W rkg. wirkt ea nngiinalig auf die Nitrifizierung. (Staz. 
speriin. agrar. ital. 47. 347—67.) G kim m e.

0 . M u n e ra ti, G. M ezzadro li und T. V. Z ap p a ro li, D ie Veranderungen des 
Zuckergehaltes von zweijahrigen (samentragenden) Zuckerriiben. I. M it te i lu n g . Die 
systematiachen Unteraa. zahlreieher zweijiihriger Zuckerriiben ergaben, daB der 
Zuckergehalt eineraeita sehr achwankt, so daB wirklich eindeutige Resultate schwer 
zu geben sind. Der groBte Zuckergehalt fand sich jedoch steta in den sogenannten 
„unfruchtbaren Mutterrubenu , d. h. in aolchen, die iiberhaupt keine Samen heryor- 
bringen. (Staz. sperim. agrar. ital. 47. 317—36. Royigo. Riibenvers. - Station.)

G r ih m e .
W ilh e lm  S igm und, tjber die E inw irkung  von Stoffwechselendprodukten a u f die 

P/lanzcn. I. E inuńrkung  N-haltiger pflanzlicher Sto/fwechselendprodukte a u f die 
K eim ung der Samen  (Alkaloide). Vf. untersuchte die Wrkg. einer groBen Reihe 
von Alkaloiden auf die Keimungsfahigkeit yerachiedener Samen. Die Samen wurden 
mit den Lsgg. der Substanzen 24 Stdn. ąuellen gelassen; die FI. wurde dann dekan- 
tiert, u. die Samen wurden mit Brunnenwasser zur Keimung angesetzt. Die Versucha- 
dauer betrug 14 Tage, naeh dereń Ablauf Stengel und Wurzel in mm gemessen 
wurden. BezUglich der Einzelergebnisse muB auf das Original verwiesen werden. 
Untersucht wurden folgende Alkaloide: Coniin, Nicotin, das in groBeren Konzen- 
trationen giftiger wirkt ala jonea; Piperin und Piperiusaure, dereń Giftwrkg. die 
der beiden yorher genannten iibertrifft; Piperidin, das allein weniger stark wirkt, 
aber zusammen mit Piperiusaure die Giftwrkg. beider erhoht; Atropin, Tropin und 
Tropasaure, von denen die letztere starker wirkt ala daa Atropin aelbst, aber 
schwaeher ais die uberaua giftige Atropaaaure. Bei gleichzeitiger Einw. der Spalt- 
prodd. dea Atropina, in molekularen Mengen, wirkte Tropin entgiftend; H y o B cy am in , 
dem isomeren Atropin analog wirkend; Pilocarpin, wenig giftig und durch Atropin 
nicht beeinfluBbar; Cocaiu, nicht sehr giftig, aber wirksamer ais seine Spaltunga- 
prodd. Ekgonin und Benzoylekgonin; Lupinin, Lupinidin, Spartein, wenig giftig, 
auf Lupiueukeimlinge in ‘/„o—l/soo Mol. sogar wachatumafordernd; Cytisin, wenig 
wirksam; Cinchoniu, Ginchonidin und Chinin, atark toiiach; ebenso Morphin und 
Narkotin, letzterea etwaa schwacher; Berberin, 8ehr stark giftig, durch Zusatz yon
0,2%ig, Tanniulsg. teilweise entgiftbar; Strychnin, erst in relatiy hoherer Konzen- 
tratiou achadlich, Brucin noch etwaa weniger; Aconitin und Veratrin, beide nicht 
stark wirkaam. Ais Reprasentanten der Glucoalkaloide wurden Solanin und Sol- 
anidin untersucht u. von geringer Giftigkeit befunden. (Biochem. Ztschr. 62. 299 
bis 338. 14/5. [30/3.] Prag. K. K. deutache techn. Hochsch.) R ie s s e r .

W ilh e lm  S igm und, Uber die E inw irkung  von Stoffwechselendprodukten a u f die 
Pflanzen. II. E inw irkung N-freier pflanzlicher Stoffwechsclendprodukte a u f  die K ei
m ung von Samen  (Glucoside, Gerbstoffe un d  ihre Spaltungsprodukte). (Ygl. yorst. 
Ref.) Arbutin, wenig giftig, sein Spaltprod. Hydrochinon erheblich starker, wahrend 
die audere Komponente, Glucoae, aelbst in hoheren Konzentrationen unschadlich ist. 
Phlorrhizin u. Hesperidin, sowie dereń Spaltungsprodd. Phloretin, bezw. Heaperetin, 
aind yon geringem Nachteil fUr die Keimung, wobei ailerdings ihre aehr geringe 
Loslichkeit in W. zu beriłckaichtigen ist. Baptisin, stark giftig; Salicin ist wenig 
giftig, der ihm entsprechende Aldehyd, das Helicin, erheblich wirksamer; Populin 
ohne Wrkg. (in W. swl.); Coniferin wenig giftig, nach Aufspaltung mit Emulsin 
jedoch tosischer; Syringin ist ungiftig; fast ebenso wenig wirkt Amygdalin, daa 
jedoch mit zunehmender Spaltung toxischer wird; Asculin, selbst in starker Yer- 
diinnung, sehr giftig; Sinigrin in einer Konzentration yon ‘/so Mol. wenig giftig, 
bei ‘/100 Mol. erhoht ea die Keimenergie und beschleunigt das Wachstum des
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schwarzeń SenfeB. ConvaUarin (in W. wl.) von geringer W rkg.; Helleborein ziem- 
lich giftig, Bryonin sehr wenig; Strophantin giftig, Digitalin wenig wirksam, Digi- 
talein faat unschadlich. Saponin, Sapogenin und Sapotoxin sind nur miiBig giftig.

Von Bitterstoffen wurden untersucht: Aloin, das recht giftig fiir die Keimlinge 
ist, und Pikrotosin, das noch toiischer wirkt. Von Phenolen: Carbolsaure, Brenz- 
eatechin, Resorein, Hydrochinon und Pyrogallol, alle sehr giftig; Phloroglucin ist 
weniger giftig. Vorquellung der Samen mit Ca-Saccharat- oder mit DiastaselBg. hemmt 
die tosische Wrkg. der Phenole in einigen Ftlllen. Chinon ist sehr giftig.

Yon Alkobolen, Aldohyden, SS. und von Gerbstoffen wurden folgende unter
sucht: Saligenin, schwach, Salicylaldehyd stark toxisch; Benzaldehyd, etwas weniger 
giftig; Vanillin ziemlich, Piperonal stark wirksam; Benzoesaure und Salicylsaure 
sehr stark to iiaeh , letztere starker; Zimtsaure und Orthocumarsaure selbst in den 
geringen in W. 1. Mengen stark giftig, starker ais beide das Cumarin. Asculetin 
und das isomere Daphnetin wenig giftig; Mandelsaure, Chinasiiure, Protoeatechu- 
sSure und besonders Gallussaure sehr stark toxisch; viel weniger schiidlich wirken 
Tannin, Catechin und Catechugerbsśiure; etwaa giftiger ais das Tannin schlieBlich 
die Kaffeegerbsaure. (Biochem. Ztschr. 62. 339—86. 14/5. [30/3.] Prag. K. K. deutsche 
teehn. Hochschule.) R ie s s e r .

Th. E. Hess T h ay sen , Beitrdge zur physiologischen Chemie des Cholesterins.
I. Die Digitoninmethode zur quantitativen Bestimm ung des Cholesterins und  der 
Cholesterinester. Die von W in d  a u s  eingefiihrte Best. des Cholesterins und der 
Cholesterinester mittels Digitonin wurde einer genauen Nachpriifung unterworfen, 
und es wurden die giinstigsten Bedingungen fur die Genauigkeit der Methode 
festgestellt.

Fiir die quantitative Fallung des Cholesterins aus alkoh. Lsg. ist ein t)ber- 
schuB yon Digitonin erforderlich, der etwa l,57»o betragen soli. Nach 2-stund. 
Stehen ist die Fallung yollstandig, irgend einer Korrektion bedarf es nicht. Die 
Ausfallung des Cholesterins isjt auch in Ggw. von Fett, freien Fettsauren u. Phos- 
phatiden quantitatiy. Die Entfernung der Cholesterinester aus dem F iltrat der 
Digitonin- Cholesterinfallung ist nur dann yollstandig, wenn man das eingeengte 
alkoh. F iltrat zuerst mit A. schuttelt u. dann erst W. zusetzt. Ein ahnliches Yerf. 
ist auch notig, um aus der alkal. Lsg. nach der Verseifung der Ester das Cholesterin 
quantitativ zu entfernen; auch in diesem Falle ist zuerst mit A ., dann mit W . zu 
schiitteln. Nach 12-stdg. Extraktion kann man so alles Cholesterin gewinnen. Die 
Yerseifung selbst, die mit Na-Alkoholat durchgefuhrt w ird, muB 8—12 Stdn. 
dauern, um yollstfindig zu sein. Einzelne Ester des Cholesterins, so das vom Vf. 
untersuchte Cholesterinoleat, das aus A. krystallisiert,. bei 42° schmilzt, lassen sich 
schneller yerseifen.

Die ath. Fraktion, die beim Ausacbiitteln der alkal. Verseifungslsg. gewonnen 
wird, ist sorgfaltigst durch Schiitteln mit W. von Alkali zu befreien, da Digitonin 
durch Alkali aus alkoh. Lsg. gefallt wird.

Die Extraktion der am besten an der Luft bei 32° getrockneten Organe mit 
A.-A. ist zuyerlassig. Die von K u m a g a w a  und S d to  (Biochem. Ztschr. 8. 338;
C. 1908. 1 .1494) empfohlene Methode ergibt wegen unyollstandiger Atherestraktion 
zu geringe W erte; das gleiche gilt fiir dasVerf. von F r An k e l  zur Trocknung des 
Serums (Biochem. Ztschr. 28. 330; C. 1910. II. 1668).

Die Eitraktion von Blut, besonders yon Serum, ist bei einfacher Eitraktion 
atets yollig unzureichend. Die gesamte yorhandene Menge des gebundenen und 
des freien Cholesterins kann erst gewonnen werden, wenn das Serum mit NaOH 
behandelt, eingetrocknet und wieder mit A. eitrah iert wird.

Mit der yom Vf. empfohlenen Modifikation gibt das WlNDAUSache Verf. fiir
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freies Gholesterin einen Fehler von nur 0,02%, fSr gebundenes Cholesterin dUrfte 
er doppelt ao groB sein. (Biochem. Ztschr. 62. 89—114. 7/5. [19/3.] Lund. Mediz.- 
chem. Inat. d. Univ. u. Kopenbagen. Pharmakol. Inat. d. Uniy.) R ie s s e r .

Th. E. Hess T haysen , Beitrage zur physiologischen Chemie des Choltsterins 
und  der Cholesterinester. II. B er Gehalt normaler Organe an Cholesterin und  
Cholesterinestern. Nach dem in der vorstehend referierten Arbeit beschriebenen 
Verf. wurden einige Organe auf ihren Gehalt an Cholesterin und Cholesterinestern 
unteraucht. Ala allgemeinea Ergebnia iat featzustellen, daB die Mengen dieaer 
Stofie im gleicben Organ yerschiedener Tiere deraelben Speziea aehr atark yariieren, 
und daB zwiachen dem Gehalt an freiem Choleaterin eineraeita, Choleaterineatern 
andereraeits keinerlei beatimmte Beziehungen herrscben. Besonders achwankend 
aind die Mengen der Choleaterineater, yon denen in manchen Organen nur Spuren 
gefunden wurden. Bei paarigen Organen waren die Mengenyerhiiltnisse an freiem 
und gebundenem Cholesterin oft recht yerachiedene, so daB man nicht aus dem 
Gehalt des einen Organs auf den des anderaeitigen achlieBen darf. Die Blut- 
korperchen nehmen inaofern eine Sonderatellung ein, ala ihr Gehalt an freiem 
Choleaterin innerhalb der gleichen Tierart konatant und fiir jede A rt eharakte- 
riatisch ist.

Im einzelnen seien folgende Zahlen angefuhrt. N ie re  (von H und, Lamm, 
Pferd): Freies Cholesterin im Mittel 1,219—1,307°/0, gebundenes Cholesterin 0,133 
bis 0,179%, Gesamtcholesterin 1,398%. Rinde und Pyramiden derselben Niere 
haben ganz yerachiedenen Cholesteringehalt, ohne daB irgendwelche regelmaBige 
Yerhaltniase bestanden. N e b e n n ie re  (vom Pferd): Freies Cholesterin 1,46—2,36%, 
gebundenes Cholesterin zwischen 0,73 und 13,64%. In  Nebennieren yon Ochsen 
wurde gefunden 1,25—1,93% freies, 0,32—1,40% gebundenes Cholesterin, Gesamt- 
choleaterin zwiachen 2,14 und 2,65%. Die L e b e r  (yon Schafen) ergab fur freies 
Cholesterin 0,37—0,71%, fiir gebundenes 0,04—0,54%, Gesamtcholesterin 0,72 bis 
0,91%. Im H e rz e n  (vom Hunde) sind die Schwankungen merklich geringer:
0,36—0,52°/0, im Mittel 0,45% freies Cholesterin, 0,11—0,36%, im Mittel 0,15% ge- 
bundenea, und an Geaamtcholeaterin im Mittel 0,60%, bei Schwankungen von
0,51—0,88%. Die B lu tk o rp e r c h e n  enthalten beim Ochaen 0,37—0,41%, im 
Mittel 0,39% freies, und etwa 0,03—0,04%, alao Behr geringe Mengen, gebundenes 
Cholesterin. Beim Pferde sind die Zahlen 0,35, bezw. 0,36% freies Choleaterin, 
gebundenea nur in Spuren, beim Hund 0,49—0,47% freiea Cholesterin. Im S eru m  
(vom Ochsen) sind die Schwankungen wieder sehr erheblich: 0,14—0,55%, im Mitttel
0,293% fiir freies Cholesterin, 0,34—1,07%, im Mittel 0,615% fiir gebundenes und
0,54—1,62%, im Mittel 0,908% fiir Gesamtcholesterin. Die Menge der Ester ist 
hier alao yerhaltnismaBig bedeutend. Vf. yerweist besonders darauf hin, daB eine 
yollstandige Extraktion des Cholesterins und seiner Ester aus dem Serum nur nach 
intensiyer Einw. yon NaOH moglich ist. (Biochem. Ztschr. 62. 115—30. 7/5. [19/3.] 
Lund. Medizin.-chem. Inst. d. Uniy. und Kopenhagen. Pharmakolog. Inst. d. Uniy.)

R ie s s e r .
E. H ekm a, t/ber das F ibrin und  seine Beziehung zu  einigen Problemen der 

Biologie und  der Kolloidchemie. M it besonderer Berucksichtigung des Blutgerinnungs- 
próblems. Bei Zimmertemp. hergestellte Lsgg. yon F ib r in  in verd. Alkali oder 
verd. S. lassen sich durch Zusatz yon S. oder Alkali in typischer Weise zur Ge- 
rinnung bringen. Bleibende Gerinnung tritt erat bei einer gewissen Herabsetzung 
der alkal. Rk. ein, kann dann aber sowohl bei schwach alkal. wie bei neutraler 
u. saurer Rk. bestehen. Auch nach dem Kochen solcher Lsgg. treten die gleichen 
Gerinnungserscheinungen ein. Es handelt sich hierbei wahrscheinlich um t)ber- 
fiihrung gel. Fibrins vom Sol- in den Gelzustand, die insofern reversibel ist, ala
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die Fallungen in iiberschflssiger S. oder Alkali 1. u. aus den Lsgg. durch Neutrali- 
sieren wieder herstellbar sind. (Biochem. Ztschr. 62. 161—79. 2/5. [23/3.] Groningen. 
Physiolog. Inst. d. Uniy.) R ie s s e r .

P. R o n a  und G. Gh W ilenko , Beitrage zur Frage der Glykolyse. I V .  (Siehe
C. 1914. I. 800.) Die ungunstige Wrkg. hóberer H'-Ionenkonzentrationen konnte 
in Ubereinstimmung mit den Befunden an isolierten Kaninchenherzen auch bei der 
Glykolyse im Blut (bei Menscben und bei Kaninchen) nachgewiesen werden. Bei 
einer H'-Ionenkonzentration von etwa 4—6-10~7 war die Zuckerzerstorung aufge- 
hoben, bei einer von ca. 2—3*10—7 bereits stark geschwScht. W ird die H'-Ionen- 
konzentration nachtraglich auf die des Blutes gebracht, so entfaltet das Ferment 
seine Wrkg. wieder ungeschwacht. Diese Tatsachen stUtzen die Auffassung, daB 
bei der diabetischen Acidosis eine Erhohung der ET-Ionenkonzentration in den Ge- 
weben in urs&chlichen Zusammenhang mit dem yerminderten Zuckeryerbrauch ge
bracht werden kann. — Hohe Zuckerkonzentration bewirkt, entsprechend dem 
monomolekularen Verlauf der Rk., zun&chst — bis zu etwa 0,5°/„ — eine Zunahme 
der absoluten Menge an zerstdrtem Zucker. Bei noch hoherer — scbon bei ca. 1% — 
ist die Glykolyse stark gehemmt. Auf den KohlenhydratstoffwechBel beim Diabetes 
kounen daraus gewisse Schliisse gezogen werden. (Biochem. Ztschr. 62. 1—10. 7/5. 
[11/3.] Berlin. Urbankrankenb.) Rona.

1T. E. Ossokin, Zur Frage der Sypophyseolysine. Das hypophyseolytische 
Serum, welches aus dem Blute von Hunden hergestellt ist, die mit dem hinteren 
Hypophysenlappen immunisiert waren, ruft eine starkę Herabsetzung des Blut- 
drucks heryor. Das Serum der mit dem Vorderlappen yorbehandelten Tiere zeigte 
einen schwacheren und weniger andauernden Effekt. (Zentralblatt f. Physiol. 28. 
59—63. 18/4. [6/3.] Saratów. Lab. f. allgem. Pathol. d. kaiBerl. NiKOŁAl-Uniy.)

G u g g e n h e im .
D. M. L aw row , Zur Frage des Gehalts an Phosphatiden bei Bana temporaria 

unter dem Einflufl von auj]eren Einwirkungen und Yergiftungen. I. Mitteilung. 
Vf. bestimmte die Phosphatide, d. h. die Menge des P  in den in A. und PAe. 1. 
Anteilen des A.-Extrakts fein zerhackter Frosche (Rana temporaria), und z war so- 
wohl bei frischen, im Sommer gefangenen Tiercn, ais bei solchen, die mehr oder 
weniger lange gehungert, bezw. iiberwintert hatten. Es ergab sicb, daB bei letzteren 
der Phosphatidgehalt abnimmt; nach ca. 7 Monate langem tjberw intern betrug die 
Abnahme ungefahr 27%- (Biochem. Ztschr. 62. 446—58. 14/5. [9/4.] Jurjew [Dorpat]. 
Pharmakol. Inst. d. Kais. Uniy.) R ie s s e r .

L. M ichaelis und A. K ram aztyk, Die Wasserstoffionenkonzentrationen der Ge- 
webssafte. Die Rk. des aus den Organen extrahierbaren Saftes ist nicht alkaliach, 
wie die des Blutes, sondern fast ganz genau neutral. Durch postmortale Saure- 
bildung wird in den uberlebenden Organen die Rk. ganz leicht sauer, am stiirksten 
im quergestreiften Muskel. Aber auch bei Ausschaltung dieser postmortalen 
Sauerung in den Extrakten sofort gekochter Organe ist die Rk. niemals alkalisch. 
Der wahrscheinlichste physiologische W ert fiir die [H‘] der Gewebssafte wahrend 
des Lebens diirfte 1,5-10—7 sein. (Biochem. Ztschr. 6 2 .180—85. 11/5. [26/3.] Berlin. 
Urbankrankenh.) Ro n a .

R. B ern ier, Untersuchungen uber die Kohlenhydrate des normalen Harns. (Vgl. 
G r im b e r t  u. B e r n i e r ,  Journ. Pharm. et Chim. [6] 30. 529; C. 1910.1. 576.) Die 
weitere Unters. des Harns gesunder Personen auf die Ggw. yon Kohlenhydraten 
hat folgendes ergeben. Der normale Harn enthalt keine freie Glucose, und das ge-
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ringe Reduktionayermogen dea Harna aeheint durch eine kleine Menge von Glucuron- 
Baure veraraacht zu werden. Auf die Yorbb. der letzteren S. ist auch die in der 
Regel yorhandene Linkadrehung dea normalen Harna zuruckzufiihren. Daa nach 
yorauagegangener Hydrolyse des normalen Harns durch SS. erhaltliche Glucosazon 
aeheint durch Inyertzucker heryorgerufen zu werden. Die Zunahme des Reduktiona- 
yermogena, der Riickgang der polarimetrischen Ablenkung nach links, die B. von 
Glucosazon nach der Einw. von Inyertin auf den normalen Harn zeigen die Ggw. 
von freier oder gebundener Saccharose an. Daa V. yon Saccharoae im normalen 
Harn iat haufig, wenn nicht konatant.

Zur B est. des einstweilen ais Saccharose anzusprechenden Zuckers yeraetzt man 
100 ccm Harn mit einigen Krystallen Thymol oder einem  Tropfen Senfol u. teilt 
diese Harnmenge in 2 Portionen yon je  50 ccm, yon denen die eine einen Zusatz 
von 0,25 g Inyertin erhSlt. Man liiBt beide Portionen 48 Stdn. bei 33° stehen, yer- 
setzt aie mit einem UberachuB an PATEiN-DoFAUschem Reagens, neutralisiert so- 
fort, laBt eine Stunde stehen, fullt auf 100 ccm auf, filtriert und entfernt das Hg 
durch Zn. Die F iltrate werden mit FEHLiNGscher Lsg. aowohl nach der Reat- 
m ethode, ais auch nach dem BERTRANDschen Verf. titriert. Die Differenz zw ischen  
den beiden Be8tat. gibt das Gewicht an Inyertzucker an, welches zu yerdoppeln u., 
falla Umrechnung auf Saccharoae gewunscht wird, mit 0,95 zu multiplizieren ist.
— Die im normalen Harn gefundene Menge an Inyertzucker scheint yon der mehr 
oder minder groBen Menge an aufgenommenem Rohrzucker abhiingig zu sein. (Journ. 
Pharm. et Chim. [7] 9. 493—503. 16/5.) DCs t e r b e h n .

D. A ckerm ann, Uber das Verhalten der Betainę bei der Faulnis. Vf. unter- 
warf vier Betaina Trimethylserin, Trimethylglutaminsdure, IIexamethylornithin und 
Stachydrin der Einw. yon Saprophyten. Die Dauer der Faulnis betrug 12—19 Tage. 
Aus den Verss. ergibt Bich mit Sicherheit, daB die untersuchten Betaine der sapro- 
phytischen Zers. so gut wie yollatandig widerstehen, also sowohl die bakterielle 
Abspaltung der Kohlensaure wie die des N durch die Methylierung yerhindert 
wird. Eine Ausnahmestellung gegeniłber den anderen Betainen nimmt das Glyko- 
kollbetain ein. Bei Anwendung yon 2 g Chlorid wurden nach einer Ffiulnis yon
2 Wochen 0,95 g Chloraurat dea Trimethylamins erhalten. Glykokoll hingegen 
besitzt gegen die Faulniswirkung eine groBe Widerstandafahigkeit. (Ztschr. f. Bio
logie 64 44—50. 5/5. [28/2.] Wiirzburg. Phyaiol. Inst.) R o n a .

E rn s t PescŁek, Weitere Versuehe uber die stickstoffsparende Wirkung von 
Natriumacetat beim Wiederkauer. Die Zugabe von Natriumacetat zu einem Grund- 
futter wirkt beim Pflanzenfresser genau so N-sparend, wie es vomVf. schon friiher 
(Biochem. Ztschr. 52. 275; C. 1913. II. 597) beim Fleiachfresser (Hund) gezeigt 
worden war. Die neuen Yerss. sind an Hammeln angeatellt. Sie ergeben, daB ao
wohl bei engem Nahrstoffyerhaltnis (1 :3), wie bei weitem, sowohl bei reichlichen, 
wie bei geringeren Mengen EiweiB pro kg Kórpergewicht, die Zugabe von Na- 
Acetat eine kraftige Diurese, yerbunden mit einer nicht unbetrachtlichen Retention 
yon Futter-Stickstoff, be wirkt. Vf. weist besonders darauf hin, daB auch bei der 
von GRAFE, sowie yon A b d e r h a l d e n  aufgefundenen N-Retention durch Ver- 
abreichung N-haltiger Salze der Wirkungamechaniamua wahracheinlich der gleiche 
Bei, wie bei der N-aparenden Wrkg. des Na-Acetats, also nicht notwendig auf dem 
N-Gehalt der Salze beruhe. (Biochem. Ztschr. 62. 186—218. 2/5. [29/3.] Berlin. 
Zootechn. Inst. d. Kgl. Landwirtscb. Hochschule.) RlESSER.

F r. P o r t und B rnnow , Der Einflufi des vegetativen Nervensystems auf das 
Blutbild. Das Blutbild dea Hundes wird aowohl durch paraaympathikotrope Gifte
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(Pilocarpin, Cholin, Veratrin, Atropin, Pituglandol?), wie auch durch Bympathiko- 
trope (Adrenalin, Morphin) beeinfluBt. Ein direkter Antagonismus zwischen diesen 
pharmakologischen Giftgruppen beateht jcdoch nicht. Eine Verminderung der 
Lymphocyten, bezw. ein Verachwinden der Eosinophilen erfolgt in gleicher Weise 
nach Injektion von parasympathikotropen, wie nach Injektion von sympathikotropen 
Giften. Auch As, Zimtsiiure etc. haben einen iihnlichen Effekt. Da auch Histamin 
eine starkę Verininderung der Eosinophilen und eine geringe der Lymphocyten be- 
wirkt, so erscheint es moglich, daB die Anderung des Blutbildes nach Injektion 
verschiedener Gifte nicht eine direkte Folgo dieser Subatanzen ist, sondern von 
EiweiBabbauprodd. herriihrt, die sich im AnschluB an die Wrkg. dieser Substanzen 
im intermediaren Stoffwechsel in vermehrter oder pathologischer Form bilden. 
(Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 76. 239—56. 8/5. Gottingen. Med. Klinik.)

G u g g e n h e im .
R u d o lf D ittle r , Uber dic Wir kun g des Blutes auf den isolierten Diinndarm. I. 

Im Unterschied zum defibrinierten Blute u. zum Serum, die faBt immer stark er- 
regend auf den isolierten Diinndarm wirken, kommt dem frisch aus der Arterie 
entnommenen Blute, solange es ungeronnen ist, keinerlei erregende Wrkg. auf den 
Darm zu. Erat mit dem Eiutritt der Blutgerinnung setzt eine Erregung des Darmes 
ein. — Durch Adrenalin kann schon bei Konzentrationen von 1 : 20000000 die 
Erregungswrkg. des gerinuenden Blutes dauernd yereitelt werden. Uber die 
chemische Natur der darmerregenden Subatanzen des Blutos konnen noch keine 
Angaben gemacht werden; moglicherweiae bilden sie sich erat bei der Gerinnung 
im Blute. (P f l Ogers  Arch. d. Physiol. 157. 453—70. 12/5. Leipzig. Physiol. Inst. 
d. Univ.) Ro n a .

K a rl D róge, FinflufS der Milzexstirpation auf die chemische Konstitution des 
Tierkorpers. Die an Meorschweinchen und Hunden ausgefuhrten Untersa. zeigen, 
daB durch Milzexstirpation wahrend der Saugeperiode eine Aachenanreicherung dea 
Korpera zu erzielen ist. (P f l Ogers Arch. d. Physiol. 157. 486—500. 12/5. Tubingen. 
Physiol.-chem. Inst. d. Univ.) RONA.

R. A rim a, Uber Spontanerholung des Froschherzens bei unzureichender Kationen- 
speisung. Die Versa. zeigen , daB Froschherzen mit RiNGERscher Lsg. ohne Ca oder 
ohne K oder ohne beides gefiillt, aich apontan erholen. Die Ursache dieser Er- 
holung liegt in der Abgabe der genannten Stofle an die Fullungslag. Beim Ca-Mangel 
wird die Herztatigkeit von vornherein maiimal beeintrfichtigt, u. die Erbolung tritt 
erat allmahlich ein; bei K-Mangel zeigt sich yon yornherein keine weaentliche Be- 
eintrachtigung. Die Tatsache, daB die Erholung eintritt, nicht solange die Ionen 
im Herzen selbst enthalten aind, aondern erst wenn sie in der Fiillungalag. phyaio- 
logiach nachweiabar sind, driingt zu der Annahme, daB aie durch irgendeine Ober- 
flachenwrkg. die Herzzellen beeinfluaaen und dadurch wirken. (Pf l Ogers Arch. d. 
Physiol. 157. 531—40. 19/5. Graz. Pharmakol. Inst. d. Uniy.) R o n a .

V. O. Siven, Uber den Purinstoffwechsel des Menschen. 3. Mitteilung. Zur 
Frage der Spaltung der Purinkorper im Verdauungskanale. Die Unteras. sprechen 
dafttr, daB der Verlust (etwa 50%), den die eiogenen Purine auf ihrem Wege durch 
den menschlichen Organismus erleiden, schon im Verdauungskanal hauptsachlich 
durch die Einw. der Darmbakterien stattfindet. (P f l Ogers Arch. d. Phyaiol. 157. 
582—86. 19/5. Helaingfora.) Rona.

E. S ta rk en ste in , Untersuchungen iiber die Magnesiumnarkose. I. Zur Ent- 
acheidung, ob der Angriffspunkt der Mg-Salze zentraler oder peripherer Natur iat,
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wurden an Kaninchen Eombinationa- und antagoniatiache Versuche ausgefUhrt. 
Campher, welcher die zentrale Paraldehyd- und Chloralnarkose antagonistisch be- 
einfluBt, zeigt keine W rkg. auf die Mg-Narkose. Physostigmin bat einen atimu- 
lierenden Effekt auf die Mg-Narkose, gleich wie auoh die periphere Curarelahmung, 
die Paraldehyd- und Chloralnarkose bleiben unbeeinfluBt. Physostigmin ruft bei 
Kaninchen, die durch Curare gelabmt sind, ebenso wie bei normalen, Muskel- 
schwirren heryor, nicht aber bei Mg-gelahmten oder paraldehyd- oder chloral- 
narkotiaierten. Phenol ruft in kleinen Dosen ebenso wie bei normalen Kaninchen 
bei curariaierten Muskelschwirren und Zittern heryor, nicht aber bei den durch Mg 
gelahmten oder durch Paraldehyd narkotisierten. — Unterwirkaame Dosen von 
Curare und A. kombinieren sich ebenso wie unwirksame Dosen von Mg u. A. u. 
erzeugen komplette Narkose. Nach diesen Befunden ist es nicht moglich, die 
Maguesiumnarkose ais eine nur zentrale oder nur periphere Lahmung zu deuten. 
Vielmehr erscheinen alle Teile des Neryenaystems durch die Mg-Ionen in ihrer Er- 
regbarkeit herabgeactzt. Die Veras. beweisen auch fiir die anderen Gifte, daB die 
Wrkg. nie ausgesprochen peripher oder zentral iat, und daB auch bei yorwiegend 
peripherer Wrkg. (Curare) eine zentrale Lahmung in Betracht zu ziehen iat. — Die 
von G a t e s  und M e l t z e r  (Zentralbiatt f. Pbysioł. 27. 1169; C. 1914. I. 1595) be- 
schriebene Yertiefung der Mg-Narkoae durch O ialate iat vom Vf. schon friiher 
(Wien. klin. Wchachr., Ju li 1913) dargetan worden. (Zentralbiatt f. Physiol. 28. 
63—70. 18/4. [23/3.] Prag. Pharmakol.-pharmakognoat. Inst. dJ  deutachen Uniy.)

G u g g e n h e im .
J. N. L an g ley , Der Antagonism us von Curare und  N icolin im  Skelettmuskel. 

In Froachmuskelyeraa. wird eineraeits der Antagoniamus yon Nicotin und Curare 
am gestreiften Muskel naher studiert, andererseits neue Beweise erbracht fiir die 
Anaicht, daB diese beiden Gifte ihre toiiache kontrahierende Wrkg. durch Beein- 
fluaaung der neuralen Region dea Muskela und nicht durch eine Wrkg. auf die 
Neryenendigungen entfalten. (Journ. of Physiol. 48. 73—108. 31/3. Cambridge. 
Physiol. Lab.) G u g g e n h e im .

Otto N itsclie , Uber das Verhalten des Asparagins, des Phenylurethans und  des 
Athylenallophansaiiremethylesters im  Phlorrhizindiabetes. Vf. beobachtete nach Dar- 
reichung von l-A sparagin , Phenylurethan  und Athylenallophansauremethylester an 
phlorrhizindiabetiache Hunde die B. yon D eztrose, die im Harn ausgeachieden 
wurde. Berechnet man die vom Vf. aus Asparagin  erhaltenen Zuckermengen ais 
„Extrazucker“ nach LuSK, so sprechen die Verss. des Vf. nach aeiner Meinung fur 
eine Umwandluug yon 3 C-Atomen dea Asparagins in Destrose. — Die Darreichung 
dea Phenylurethans (Euphorin) fuhrte in einer Doaia yon 3 g beim phlorrhizin- 
diabetiachen Hunde zum Tode, wahrend eine Doaia yon 1 g eine Senkung der

ę j j _^  COOCH Zuckerausscheidung am Verauchatage heryorrief. — Athylen-
| 1 ‘ ^>qo * allophansauremethylester (aiehe nebenstehende Formel) yon

NuIShag im chemiachen Inat. der Tierarztl. Hochachule 
Berlin aus Athylendiisocyanat u. Methylalkohol dargeatellt. 

In  W. und A. I. Kryatalle. Kochen mit Alkalien apaltet in CO, und cycliachen 
AthylenharnstoS, wird durch Natriumbypobromit nicht zerlegt. In Dosia von 10 g 
keine Narkose. Beim phlorrhizinyergifteten Hunde erfolgte eine Estrazuckeraus- 
acheidung, die ala Auaschwemmung anzusehen ist (Beitr. Phys. L 53—89. 31/3. 
Berlin. Phyaiolog. Inat. der Kgl. Tierarztl. Hochachule. [Direktor: M. Ceemeb].)

F r a n c k .
Bruno W arkalla, Uber die Entstehung von Dextrose aus der G lutam im dure  

beim Phlorrhizindiabetes. Die Verabreichung der Glutaminsaure, die aus dem Gliadin 
des Weizenmehlea, und z war in Form yon „Dr. K lo p jfe b s  Lecithin-Eiwei£“ dar-
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geatellt wurde, an mit Phlorrhizin yergiftete Hunde ftihrte zu einer Ausacheidung 
von Dextrose im Harn. Die Berechnung des „Extrazuckers“ aus den D : N-Verhiilt- 
niaaen liiBt nicht aicher entscheiden, ob die Glutaminsaure mit 2 C-Atomen, wie ea 
Crem er  gelegentlich geauBert bat, oder mit 3 C-Atomen im Sinne L uskb (Amer. 
Journ. Physiol. 22. 175; C. 1908. II. 719) in Zucker umgewandelt wird. (Beitr. 
Phya. 1. 9L—112. 25/4. Phyaiolog. Inat. Tierarztl. Hochachule Berlin. [Direktor: 
M. Cr em er ].) P r a n c k .

K a rl S teinhansen, Ober das Verhalten einiger Amidsubstanzen im Phlorrhizin- 
diabetes. Es wurde Succinimid, Succinamid u. Acetamid an in konatantem Phlorrhizin- 
diabetea befindliche, zum Teil faatende Tiere yerabreicht, um die Beeinfluaaung der 
Zuckerauacheidung featzustellen. Die Versa. mit Succinimid am Karenzkaninchen 
ergaben kein klarea Resultat, wahrend beim Karenzhunde unzweifelhaft „Extra- 
zucker“ nach L usk  erhalten wurde. — Bei der Verabreichung yon 40 g Acetamid 
wurden rund 30 g innerhalb der drei nachaten Tage unyerandert im Harn wieder 
au8geschieden, wfthrend nur ca. 10 g im Stoffwechsel eine Rolle apielen. Ob der 
entstandene Eitrazucker aua einer Glykoneogenie aua dem Acetamid herriihrt, laBt 
Vf. offen. — Die Verabfolgung von Succinamid filhrt zu einer Storung des normalen 
Phlorrhizindiabetea und laBt daher eine Aufklarung iiber aeine zuckerbildende 
Wrkg. nicht zu. (Beitr. Phya. 1. 113—142. 25/4. Physiol. Inat. Tierarztl. Hoch
achule Berlin. [Direktor: M. Cr em er ].) F r a n c e .

B rano B runacci, fi ber das Anpassungsvermogen von Amphibien an die sie um- 
gebende Flilssigkeit durch Veranderung des osmotischen Druckes ihrer Korperfliissig- 
keiten: Bedeutung der lĄjmphgefafie und der Harnblase. I. M it te i lu n g . Die yor- 
liegenden Versa. dea Vfa. wollen die Grenze der ertragbaren Konzentration yon 
Salzlagg. auf darin gehaltene Frosche erforschen. Ala Versuchatiere dienten je  5 
auagewachsene Eremplare von R a n a  e a e u la n ta ,  ais Ver8uchalag. RiNGERsche 
Lsg. mit ateigendem NaCl-Gehalt (9—15°/o0). Dauer dea Vera. je  3—5 Tage. Ea 
ergab aich, daB eine NaCl-Konzentration von 10°/oO ohne Schaden ertragen wird, 
bei 11 und 12°/00 begann da8 Absterben am zweiten Tage, bei 13%o waren nach 
24 Stdn. alle Ver8uchatiere eingegangen, bei 14 und 15°/00 innerhalb des eraten 
Tages. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] 23. I. 512—18. 5/4. Siena. Phyaiol. 
Inst.) Gr im m e .

Taknzo S akai, fjber die Wirkung einiger Anionen auf den isołierten Frosch- 
ventrikel. Der EinfJuB der yerachiedenen Anionen auf die Kontraktionastarke des 
iaolierten Froschventrikels entapricht der yon S c h w a r z  fiir die Restitutionswrkg. 
am ermiideten Skelettmuakel gefundenen Reihe. Die Kon trak tionshóhe nimmt vom 
Jodid iiber das Bromid, Nitrat, Chlorid, Aeetat, Sulfat, T artrat bis zum Citrat hin 
ab. Das Lactat erzeugt, wenn es auf das Chlorid folgt, nur eine yoriibergehende 
Abschwachung der Kontraktionen, welcher eine Riickkehr zur friiheren Kontraktions- 
starke nachfolgt Die Schlagfreąuenz wird durch Jodid, Bromid u. N itrat gegen- 
iiber dem Chlorid yon Anfang an, yom Sulfat nach einer geringeren anfanglichen 
Hemmung erh5ht. Das Acetat, Lactat, T artrat u. Citrat aetzen die Schlagfreąuenz 
yon Anfang an herab, das Citrat am starksten. Die Hemmungswrkg. der Extra- 
aystolen wird im allgemeinen durch jene Salze, die die Freąuenz erhohen, etwas 
herabgesetzt. Jene Salze, die die Schlagfreąuenz erniedrigen, bringen die im l%o 
NaCl-Gemisch yerloren gegangene Hemmungswrkg. der Eitrasystolen wieder zum 
Vorschein. Weitaua am starkaten wirken in dieser Beziehung das Citrat und da8 
Lactat (garungs- und fleischmilchsaurea Natrium gleich). Ahnlich, nur nicht ganz 
ao aicher wie Citrat u. Lactat, wirkt auch daa Chlorat. Daa Ergebnia weiat auf
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die mogliche Bedeutung der intermediiir im Herzmuskel gebildeten Milchaaure fiir 
die Hemmungawrkg. der Eitrasystolen hin. Der Unterschied in der Wrkg. der 
unterauchten anorganiseben Anionen auf den Froschyentrikel ist (mit Ausnahme 
vom Sulfat) yerhaltnismiiBig gering. Die Chloride der RlNGEKachen Lag. lassen 
sich z. B. ohne Schaden fiir daa Herz yollstandig durch Nitrate ersetzen. (Ztschr. 
f. Biologie 64. 1—43. 5/5. [20/2.] Konigsberg i. Pr. Physiol. Inst.) Bona.

Kj. Otto a f  K le rck er, Unter suchungeti uber die E inw irkung  der Opiumalkaloide 
a u f  gewisse Hyperglykamien. Die Beeinfluasung des Blutzuckergehaltes, bezw. der 
Glucosurie durch die Opiumalkaloide wurde nach der BANGschen Mikromethode syste- 
matisch untorsucht. Tinctura opii, Kaninchen rectal oder oral yerabfolgt, bewirkte 
in Do3en bis zu 5 ccm keine weaentliche Anderung der Blutzuckermenge. Subcutane 
Injektion von Pantopon blieb bis zu 50 mg ohne Wrkg., dariiber hinauB trat geringe 
Steigerung der Blutzuckerwerte ein. Ahnlich wirkten wiederholt Injektionen kleinerer 
Mengen. Die durch Adrenalin bewirkte Hyperglykiimie wird durch Zufuhr yon Opiurn- 
alkaloiden nur in wenigen Fallen um ein geringea erniedrigt, von einer sicheren Hem- 
mung iBt jedenfalls nicht die Rede; ebensowenig wird die Glucosurie nach Adre
nalin beeinfluflt. Auch die nach Piąuńre eintretende Hyperglykamie und Glucos
urie laBt sich durch Opiumalkaloide nicht sicher beeinflussen. Merklich ist die 
hemmende Wrkg. dagegen bei der alimentaren Zuckeryermehrung in Blut u. Harn. 
Weniger deutlich nach Tinctura opii, ist sie nicht unerheblich bei Injektion yon 
Pantopon. Die Hyperglykamie kann unter Umstanden fast ganz unterdriickt sein, 
und sie ist stets in ihrem zeitlichen Verlauf wesentlich yerzogert und herabgesetzt. 
Ais Ursache ist yielleicht der bekannte yerzogernde EinfluB der Opiumalkaloide 
auf die Entleerung des Magens zu betraehten. (Biochem. Ztschr. 62. 11—42. 7/5. 
[14/3.] Lund. Med.-chem. Inst. d. Uniy.) RlESSEB.

F. H affher und A. N agam acM , Z u r physiologischen Wirksamkeit von Organ- 
extrakten. Vfl. geben folgende Zuaammenfassung ihrer Untersuchungsergebniase. 
Es wurden an yerschiedenen physiologischen Objekten die Wrkgg. yon wss., mit 
A. gefallten Extrakten aus Schilddrasen und Oyarien yom Rind und ihrer durch 
Ausachiittlung mit A. gewonnenen ath. und wss. Fraktionen gepr&ft und auf be- 
stimmte Beatandteile der E itrak te  zuriickzufiihren geaucht. Am iaolierten TJterus 
yon Meerachweinchen wirken die Gesam teitrakte beider Organe in gleicher Weise 
tonussteigernd und kontraktionserregend. Die ath. Fraktionen wirken genau so. 
Die wss. Fraktionen zeigen, besonders deutlich am Rattenuterus, eine entgegen- 
gesetzte Wrkg., wirken also tonuaherabsetzend und kontraktionshemmend. Ein 
Vergleich mit der W rkg. der Seifen hoherer Fettsauren macht es, wie Vf. meint, 
hochatwahracheinlich, daB die W rkg. der ath. Fraktionen lediglich auf ihrem Ge- 
halt an Fettsauren, bezw. dereń Seifen beruht. Die Wrkg. der wss. Fraktionen 
wird auf die Gegenwart proteinogener Aminę zuriickgefuhrt. Die Wrkg. der 
E itrak te auf Blutdruck und Atmung ist bei Katzen und Kaninchen yerschieden. 
Die Gesamteitrakte sind bei beiden Tieren in hohen Dosen wirkungsloa; bei Katzen 
ist es auch die ath. Fraktion, wahrend aie bei Kaninchen schon in geringen Mengen 
Tod durch Atemstillstand bedingt. Die wss. Fraktionen wirken bei Katzen herab- 
setzend auf den Blutdruck, bei Kaninchen sind sie ohne Wrkg. Die GefaBe des 
Kaninchenohres werden durch die wss. Fraktionen yerengert. An ausgeschnittenen 
Arterienstreifen vom Rind bewirken die Gesamtextrakte Kontraktion.

W esentlich erscheint die Tatsache, daB die E itrak te yon Schilddrusen einer- 
seits, yon Oyarien andererseita sich in allen Fallen gleich yerhalten, daB also yon 
einer organspezifischen Wrkg. nichts zu rnerken ist. Vff. glauben, daB die wirk-
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samen Substanzen erst bei der Herst. der E itrakto ihre Aktivitat erlangen. (Bio- 
chem. Ztschr. 62. 49—57. 7/5. [14/3 ] Miiuchen. Pharmakol. IdsŁ d. Univ.) R ie ss e r .

A rno Lełindorff, Uber die W irhung des Jods a u f den Kreislauf. Nebst eintm  
Anhang iiber die W irhung der Bromsalze a u f  den Kreislauf. Intravenose Zufuhr 
von isotonischen NaJ-Lsgg. ergab in Verss. an Katzen ais Hauptwrkg. des J  auf 
den Kreislauf eine verbaltnismaBig lang andauernde Erhohung beider Herzkammern, 
was eine Beschleunigung der Blutzirkulation u. eine Tendenz zur Blutdrucksteige- 
rung zur Folgę hat. Letzterer Umstand laBt das J  bei gewissen Fiillen von Arterio- 
sklerose kontraindiziert eracheinen, wiihrend die eratere Tatsache die gunstige 
Wrkg. des J  bei gewissen chronischen Infektionskrankheiten erkliirt. NaBr hat 
bei kurzdauernder Einw. keinen EinfluB auf Blutdruck, Pulsfrcąuenz und Kon- 
traktionazustand der GefiiBe. (Arch. f. cip . Pathol. u. Pharmak. 76. 224—38. 8/5. 
Prag. Med. Klinik.) G u g g en h eim .

K. F ro m h erz , Phenylurethanderivate ais Lohalanaesthetica. E in  Beitrag zur 
Differenzierung der lokalandsthetischen W irkungsarten und zur Frage der Beziehungen 
zwischen chemischer K onstitution und  physiologischer Wirhung. In den Kupplunga- 
prodd. der Arylcarbaminsiiuren mit Di&tbylaininoathanol (DRP. 272529; C. 1914.
I. 1534) wurden salzbildende, in W. 1. Verbb. vom physiologischen Charakter des 
Phenylcarbaminsaureathylesters (Phenylurethans) erwartet also narkotisierende, fur 
subcutane oder intravenose Injektion in wss. Lsg. geeignete Mittel. Es zeigte sich 
jedoch, daB durch Ersatz des Athyls durch Diathylaminoathyl die Verbb. voll- 
standig Alkaloideigenschaften erhielten u. statt Hypnotica wie das Phenylurethan 
Krampfgifte wie daB Cocain darstellten. Die narkotischen, phenylurethanahnlichen 
Eigensehaften zeigten sich am meisten noch bei intravenoser Injektion, bei MauBen 
deutlicher ais bei Kaninchen, am weuigsten bei Katzen. Das Fehlen der Schlaf- 
wirkung bei diesen Urethanen zeigt, daB vielfach nicht eine in einem Molekiil vor- 
handene Gruppe fur die physiologischen Eigensehaften von Substanzen maBgebend 
ist, aondern daB das Molekuł ais Ganzes mit den von B ein e r  Konstitution abhangigen 
physikalischen Eigensehaften die physiologischen Wrkgg. einer Substanz beherrscht.

Vf. untersuchte die Verbb.: Phenylcarbaminsaurediathylaminoathylestcr, C6H6NH- 
COO-C,II4 • N(C,H5), (I.), Phenylmethylcarbaminsaurediathylaminoathylester, C9H6* 
N(CH3) • COO • C,H4N(C,HS), (II.), Phenylathylcarbaminsaurcdiathylaminoathylester, 
CeH5N(C,H6)* COO• C,HiN(C2H5)1 (III.), Phenylpropylcarbaminsduredidthylaminoathyl- 
ester, C4II6N(C3H7)'COO-C,H4N(C,Hs) (IV.), Tetrahydrochinolin-N-carbonsaurediathyl-

O Haminoathylester, <^q6jj*>N-COO*C,H4*N(C,H6), (V.), Diphenylcarbaminsaurediathyl-

aminoathylester, (C0H5),N • COO • C,H( • N(CaH5)2 (VI.), Phenylcarbaminsaureester des 
Ekgoninmcthylesters, CtHs-NH'COO-(C10H ,tO,N) (VII.), Chlormethylat des Konden- 
sationsproduktes aus Dimethyloxyisobuttersauremethylcster und  Phenylisocyanat (VIII.), 
p-Athoxyphenylcarbaminsauredidthylaminodthyletter, C,HsO • C,Hł • NH • COO-CjH,- 
N(C,H6), (IX.), p-Carboxdthylphenylcarbaminsduredidthylaminoathylester, C,HsOOC* 
C6H4 • N H • COO • C,H4 • N(C,HS), (X ), p-Am inophenylcarbaminsaurediathylaminoathyl- 
ester, NHj-CeH^NH-COO-CjH^NtCjHs), (XI.), U rethannoiocain , C,H„OOC-NH- 
C6H4 • COO • C, H4 • N(C,H61, (XII.), Carboxathyl-p-aminophenylcarbaminsaurediathyl- 
aminoathylester, C,H5OOC*NH>C6H4‘N H'COO-C,H4'N(C,H5), (XIII.), Benzylcarb- 
aminsauredidthylaminoathanolesterchlorhydrat, C6H6CH, • N il • COO • C,H4 • N(C,H6), 
(XIV.), Homobenzylcarbaminsauredidthylaminodthanolesterchlorhydrat, C6H5 • CH, • CH, • 
NH • COO • CaH4 • N(C,H6)ł (XV.), PhenylglycindidthylaminodthanoleUerehlorhydrat, 
CeH5NH-CH,'COO"C,Hł ‘N(C1H6)2 (XVI.), — an MSusen, Katzen, Kaninchen auf 
Tosizitat bei subcutauer und intrayeniiser Einyerleibung. Die cocainahnlichen,
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lokalanaathesierenden Eigenschaften wurden einerseits durch Messung der Leitungs- 
anasthesie nach B ibek feld  und P ototzky  (Arch. intern, de Pharm. et Therapie
12. 129) andereraeits durch Untersuchung der W irkung auf den Nervenend- 
apparat (Anasthesierung den Kaninchencornea nach v. F e e y  u. R ieso w , Ztschr. 
f. Psychol. u. Physiol. der Sinnesorgane 20. 126) und durch Anasthesierung der 
Proschhaut nach GRADENWITZ (Med. Dissertation, Breslau 1898) bestimmt.

Beziiglich der Ergebnisse bei den einzelnen Verbb. muB auf das Original ver- 
wiesen werden. Die verschiedenen Praparate erwiesen sich auf die Kaninchen
cornea und die sensiblen Nerven der Froschpfote in denselben Konzentrationen 
wirksam, wahrend fiir die Wrkg. auf den sensiblen Neryenstamm (Ischiadicus) 
ganz andero Konzentrationen und auch eine andere Reihenfolge in der Wirksam- 
keit in Betracht kommt. Die groBen Unterschiede berechtigen zur Unterscheidung 
der Anaesthetica in Schleimhautanaestheticis u. Łeitungsanaestheticis. Die erstere 
Gruppe besitzt eine besondere Konzentrationafahigkeit an den freien Achsen- 
zylindern und an den Nervenenden. Die letztere Gruppe zeigt eine vorzugsweise 
Affinitat zu den markhaltigen Nervenscheiden. Die Ursache des Unterschiedes 
miiBte in Permeabilitats- und Loalichkeitseigenschaften der Membranen geaucht 
werden. Durch Steigerung der Spezifitat fur den Neryenatamm miiBte man zu 
einen idealen Leitungaanaestheticum gelangen. (Arch. f. eip. Pathol. u. Pharmak. 
76. 257—302. 8/5. Preiburg i. Br. Pharmak. Inst. d. Univ.) Gu g g e n h e ih .

G. Schwenker, Uber Daueruerkurzung ąuergestreifter Muskeln, hervorgerufen 
durch chemische Substanzen. Mehr oder weniger betr&chtliche Kontrakturen des 
ąuergestreiften Muskels konnen in der Regel durch eine Reihe (im Original aufge- 
zahlter) Sauren, Basen, Alkohole, Salze, ferner durch Chlf., A., Galie, Methylglyoial, 
Methylimidazol, Glykolaldehyd, MuskelpreBaaft hervorgerufen werden. Nicht kon- 
traktionserregend wurden gefunden: C02, Mannit, Erythrit, Traubenzucker, Dioiy- 
aceton, Glycerinaldehyd, Taurin, Glykokoll. — Das H'-Ion ist nicht allein fiir die 
Saurekontraktur maBgebend. — Siiuren und Basen dringen schnell in die Muskel- 
fasern ein. — Neben der kontrakturerregenden Wrkg. zeigt sich eine narkotische 
Wrkg., nicht nur bei den Alkoholen, sondern auch bei den hoheren Fettsauren. 
Die Alkohole wirken in folgender Reihenfolge: Methyl-, Atbyl-, Propyl-, Butyl-, 
Amylalkohol, und zwar in ahnlicher Abatufung, wie die Oberflachenaktivitat zu- 
nimmt. Ober weitere Einzelheiten, namentlich iiber daa Wesen der Muskelkontraktur, 
vgl. Original. (P f lO g e r s  Arch. d. Physiol. 157. 371—452. 12/5. Kiel. Physiolog. 
Inst. d. Univ.) RONA.

W. A. Swetschnikow, Uber die verschiedenen Btdingungtn der Adrenalin- 
wirkung auf die peripherischen Gefafie. Die durch das Adrenalin bewirkte Ver- 
engerung der Gefa.Be kommt bei hohem Druck in demselben MaBe zur Geltung, 
wie auch bei normalem Druck. Der Unterschied in der Intensitat u. in der Dauer 
der Verengerung der GefaBe bei den einzelnen Adrenalindurchleitungen ist am 
meisten durch die raache Zerstorung des Adrenalins in der LoCKEachen FI. be- 
dingt. Der Zusatz von geringen Quantitaten von Blutserum zur Adrenalinlosung 
schiitzt die letztere vor Zerstorung bei liingerem Stehen und selbst bei Erwarmung 
der Losung. — Die yasokonstriktorische W irkung des Adrenalins laBt mit der Zu- 
nahme der Temperatur der durchflieBenden LoBung allmahlich nach. — Samtliche 
vom Vf. untersuchten Adrenalinpraparate besitzen im groBen u. ganzen die gleiche 
W rkg. auf die GefaBe. /9-ImidazolSthylamin unterscheidet sich in bedeutendem 
MaBe vom Adrenalin durch seine Haltbarkeit in Lsgg. u. durch seine bedeutendere 
und andauernde Wrkg. auf die GefaBe. (PFLttGERs Arch. d. Physiol. 157. 471—85. 
12/5. St. Petersburg. Pharmak. Lab. d. milit.-med. Akad.) R o n a .
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N. P. K raw kow , Uber die W irkung der Cfifte a u f die KranzgefaBe des Herzens. 
Daa Adrenalin  be wirkt keine bemerkbare Verengerung der KranzgefaBe des Herzens 
u. ruft in der Mehrzahl der Fiille sogar eine Erweiterung derselben hervor. Kaffein 
und Theobromin bewirken eine deutlicbe Erweiterung der HerzgefaBe. Histamin, 
Tyramin, Nicotin, Pilocarpin und Barium verengern die KranzgefaBe des Herzens. 
(PFLtfGERs Areh. d. Pbysiol. 157. 501—30. 19/5. St. Petersburg. Pharm. Lab. an d. 
milit.-med. Akad.) R o n a .

E. S iebu rg , I s t  Terpentinol ein A n tido t bei der P hosphonerg iftung , wenn der 
Phosphor bereits resorbiert is t? Zur Priifung der Annahme, die B. der pinolunter- 
phosphorigen S. P0(0H )'C ,„H 160  (vgl. Biochem. Ztschr. 43. 288; C. 1912. II. 1478) 
sei die Ursache der entgiftenden W irkung des Terpentinóls bei der P-Intoxikation, 
injizierte Vf. P  in 0,5%ig. 01ivenol-Lsg. iu letaler Dosis subcutan u. suchte durch 
gleichzeitige subcutane Eingabe von Pineu, bezw. von an der Luft yerandertem per- 
oiydhaltigem Pinen die Giftwrkg. des P zu paralysieren. Es konnte kein nennens- 
werter Erfolg festgestellt werden, auch nicht, wenn die Tiere in O-Atmosphiire 
verbracht wurden. Auch in yitro lieB sich beim Zusammenbringen von P mit 
Organbrei und Terpentinol bei 40° keine P-bindende Fiihigkeit des Terpentinóls 
demonstrieren. Die Korpersubstanz besitzt danach eine groBere Affinitat zum P 
ais die Terpene. (Arch. internat, de Pharmacodyn. et de Thśr. 14. 123—34. Rostock. 
Inst. f. Pharmakol. u. physiol. Chemie. Sep. v. Vf.) G uggenheim :.

J. V oigt, Untersuchungen uber die Verteilung und  das Schicksal des kolloidalen 
Silbers im  Sdugetierkórper. I. Mitteilung. Ais Einleitung zu den physiologischen 
Verss. berichtet Vf. iibcr Messungen der TeilchengroBe einer Reihe yon technischen 
Praparaten des kolloidalen Ag und uber Versa. zur Feststellung des besten Stabili- 
sierungsyerf. fiir konzentriertere Lsgg., besonders gegeniiber der ausflockenden 
Wrkg. physiologischer NaCl-Lsg., Ringerlsg. und des Plasmas. Die TeilchengroBe, 
auf Grund von Zahlungen im Ultramikroskop berechnet, betrug fiir die yerschie- 
denen Praparate zwischen 14,2 u. 26,7 fjifjL. Zur Stabilisierung hat sich eine Lsg. 
am besten bewahrt, die aus 1 Tl. C-Silber (der chemischen Fabrik von HEYDEN, 
Radebeul) auf 4 Tle. dest. W. und 10 Tin. einer 0,5%ig. Gelatinelsg. besteht; 
Gummilsg. ist fiir diesen Zweck nicht brauchbar. (Biochem. Ztschr. 62. 2S0— 94. 
2/5. 3/4. Gottingen.) R ie sse k .

GUirungsckcmie und Bakteriologie.

G abrie l B e rtra n d , K a n n  Silber in  einer geeigneten Konzentration das Waćhs- 
tum des Aspergillus niger anregen? Um den bemerkenswerten EinfluB geringer 
Mengen gewisser Elemente, wie Fe, Mn, Zn, B, auf die Entw. der Pflanzen zu er- 
klaren, betrachten gewisse Forscher diese Elemente nicht ais physiologisch wirkende 
Stoffe, sondern ais giftig wirkende Fremdkorper, die in sehr geringen Mengen eine 
das Wachstum der Pflanze anregende W rkg. auBern. Kulturyerss. mit Aspergillus 
niger in RAULiNscher Nahrlsg., der wechselnde Mengen von AgNOa zugesetzt 
wurden, haben ergeben, daB der schadliclie EinfluB dieses Salzes auf das Mycelium- 
wachstum des Aspergillus bis zu einer Verdiinnung von 0,0001 g Ag pro 1 Nahr
lsg. fuhlbar ist, und daB bei zunehmender Verdunnung eine anregende Wrkg. des 
Ag auf das W achstum des genannten Pilzes nicht eintritt. (C. r. d. 1’Acad. des 
sciences 158. 1213—16. [27/4.*].) DOsterbehn.

M. Ja v illie r ,  Nutzlichkeit des Z inks fiir das Wachstum des Aspergillus niger 
(Sterigmatocystis nigra V. Tgh.), kultiviert in  hohen Fliissigkeitsschicliten. (Vgl. 

XVIII. 2. 5
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L e p ie r k e , C. r. d. 1’Acad. des sciences 158. 67; C. 1914. I. 906.) Nach neueren 
Yerss. des Vfs. auBert das Zn in Nahrlsgg. yon grofien Schichthohen, bei welchen 
das Verhaltnis des Volumens zur Oberflache den W ert 2 iibersteigt (3,9—6,7), 
einen ebenso giinstigen EinfluB auf das W achstum des Aspergillus niger, ais in 
Nahrlsgg. von geringer Schichthohe. Der W ert des Zn ais pbysiologischer Kata- 
lysator bleibt also bestehen. (C. r. d. l’Acad. des sciences 158. 1216—19. [27/4.*].)

DOs t e r b e h n .
P a u l M ayer, Bildung von Saligenin aus Salicylaldehyd durch Hefe. Aus einem 

GSrungsgemisch von I0% ig . Rohrzuckerlsg. mit einer bestimmten obergarigen 
Heferasse unter Zusatz yon Salicylaldehyd lieB sich eine geringe Menge reinen 
Saligenins isolieren. Die Garung wurde zwar durch den Aldehyd stark gehemmt, 
lieB sich aber durch wiederholten neuen Zusatz von Hefe und Rohrzucker einige 
Tage in Gang halten. Lebende u. garende Hefe yermag also auch die Reduktion 
des Salicylaldehyds zum entsprechenden Alkohol auszufuhren. (Biochem. Ztschr. 
62. 459—61. 14/11. [31/3.] Berlin-Dahlem. Chem. Abt. d. Kaiser-Wilhelm-Inst. f. 
esper. Therapie.) R ie sse r .

P a u l M ayer, Beiłrag zur Frage der Kohlcnsaurebildwig durch die Organe. 
Verd. Lsgg. von Oxalessigsaure spalten beim Stelien im Brutschrank unter 0 2-Ab- 
schluB und bei Ggw. von Toluol rund die Halfte derjenigen C02-Menge ab, die 
beim yollstandigen Zerfall zu Brenztraubensaure frei werden sollte. LaBt man 
dieselben Lsgg. dagegen unter antiseptischen Bedingungen (Toluol) und ebenfalls 
ohne 0 2-Zufuhr mit steril entnommenen Organen stehen, so yerlauft die Keton- 
spaltung yollstandig, und es wird mindestens so viel CO, frei, ais dem Ubergang 
in Brenztraubensaure entspricht; die Organe allein entwickeln unter diesen Ver- 
suchsbedingungen hochstens Spuren von C02. Im Hinblick auf die Vorgange der 
anosybiotischen COa-B. des lebenden Organismus kommt diesen Beobachtungen 
biologiaches Interesse zu. (Biochem. Ztschr. 62. 462—69. 14/5. [31/3.] Berlin- 
Dahlem. Chem. Abt. d. Kaiser-Wilhelm-Inst. f. esper. Therapie.) R ie ss e r .

Hygiene und Nahrimgsinittelcliemie.

J. T hóni und H. G eilinger, Uber Raumdesinfektionsi: er suche mit dem apparat- 
losen Formalin-Permanganatvcrfahren nach Doerr und Baubitschelc. (Vgl. T h ó n i , 
Mitt. Lebensmitteluntors. u. Hyg. 4. 315; C. 1913. II. 1817.) Bei dem Verf. geht 
wahrscheinlich folgende Umsetzung vor sich:

4KM n04 +  3HCOH - f  HaO == 4MnO(OH), +  2K 2COs - f  C02.

Die dabei freiwerdende Wriirme dient zur Verdampfung des uberschiissigen 
Formaldehyds u. W. Es wurde mit dem Verf. annahernd die gleiche keimtotende 
Wrkg. erreicht, wie mit dem Breslauer Verf. (FL0GGEscher App.). (Mitt. Lebens- 
mittelunters. u. Hyg. 5. 93—123. Bern. Schweiz. Gesundheitsamt.) ROh l e .

Th. Bokorny, Einige orientierende Versuche iiber die Behandlung der Samen 
mit Giften zum Zwecke der Desinfektion. (Vgl. Biochem. Ztschr. 50. 1. 49; C. 1913.
I. 1824. 1825.) Die Verss., eine geeignete Methode der Desinfektion pflanzlicher 
Samen zu finden, die bei vollig erhaltener Keimungsfahigkeit die Entw. von Pilzen 
yerhindert, fuhrten zu folgenden Resultaten. Ais geeignet sind zu empfehlen: 
‘/a Min. lange Behandlung der Samen mit kochend heiBer 0,1%'g- CuS04-Losung; 
1li Min. lange Behandlung mit kochender l% ig. Essigsaure; 1 Min. lange Einw. 
vos 96°/0ig. A. bei 15°, oder ł/j Min. langes Kochen mit A.; % Min. dauernde Be-
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handlung mit 1%‘g- sĉ - Krystallsodalsg.; alkob. KOH bei 1 Min. dauernder Einw. 
bei 15°; alkoh. HC1 bei 1/I Min. u. gewohnlicher Temp.

S e h iid ig e n d  wirkten: Einw. hoherer CuSO^Konzentrationen, oder Verlśingerung 
der Einw. niederer Konzentrationen; Permanganatlsg. von 0,1 %  bei Siedetemp.; 
Koehen mit W. wahrend 2 Min.; alkoh. Formaldehydlag. (50 cem 25—30%ig. 
Formaldehydlag. - |- 50 cem 96%ig. A.) bei gewohnlicher Temp. wahrend 1 Min.; 
10°/oig. alkoh. Carbollag. bei 1 Min. u. Zimmertemp.; Eiaeaaig wahrend 1/2 Alin. bei 
gewohnlicher Temp. (Biochem. Ztschr. 62. 58—88. 7/5. [18/3.].) R ie s s e r .

L. A. R ogera und A rno ld  0. D ah lberg , B er TJrsprung einiger Streptokokken- 
funde in  Milch. Streptokokkeninfektionen von Milch konnen begriindet sein durch 
Eutererkrankungen der Kiihe, durch Verunreinigung mit K ot, durch Belecken der 
Euter durch die Kiihe usw. Die Vff. haben zahlreiche Reinkulturen geziichtet aua 
Milch euterkranker Kiihe, aua Kuhkot, Kuhspoichel u. yon den Eutern. Aus den 
damit ausgefiihrten, naher beschriebenen Versa., betrefFa derer auf das Original yer- 
wieaen werden muB, ergibt sich, daB daa Verhalten und das mkr. Bild der Kul- 
turen keinen SchluB auf die Uraache der Infektion zulaBt, hochatens aei erwiihnt, 
daB die Euterkulturen mehr zur Kettenbildung neigen ais die andercn. Alle ver- 
fłUaaigten Gelatine u. bildeten S. aua Kohlenhydraten u. Glycerin. Naher identifi- 
zieren lieB aich nur Streptococcus pyogenes. (Journ. Agric. Research 1. 491—511. 
5/5. [25/3.] Washington. Dairy diviaion, Bureau of Animal Induatry. Sep. v. d. Vff.)

Gr im m e .
M arcel B ornand, Unłersuchungen iiber die pflanzlichcn Parasiten der Iliihncrcier. 

Von allen VerfF. zur Unters. von Eiern liefert das Durchleuchtungaverf. die be8ten Er- 
gebnisae (vgl. B e h r e  u. F r e r ic h s , Ztachr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 27. 38; 
C. 1914. 1 .1297). Vf. bespricht zuniichat die einschlagige Literatur u. anschlieBend 
seine Unterss., die sich eratreckten: 1. aufE ier, die sich beim Durchleuchtungsverf. 
ais anormal erwiesen, 2. auf irgendwie konservierte, nach dem Durchleuchtungayerf. 
normal eracheinende Eier u. 3. auf friache Eier. Die Unteraa. ergaben: 1. Alle Eier, 
die aich beim Durchleuchtungayerf. anormal erwieaen, enthielten Keime. Am meisten 
wurde in faulen Eiern Bacterium Proteus yulgaris angetroffen. — 2. 58%  der 
friachen Eier enthielten Keime. — 3. Mit Kot beachmutzte Eier enthielten ver- 
schiedene Bakterien u. Hyphomyceten (B. coli, fluorescens liqu., paratyphi B., pneu- 
moniae, Cladosporium herbarum) im Innem . Daa Eindringen der Paraaiten in daa 
Ei wird bedingt durch dereń Bewegliehkeit u. die Feuchtigkeit der Umgebung. —
4. Die in den Eiern enthaltenen Bakterien wurden durch Koehen der Eier wahrend 
3 u. 5 Min. in sd. W. nicht abgetotet. — 5. Die baktericide W rkg. des WeiBen 
der Eier war auBerordentlich aehwach u. zeigte sich nach etwa 3 Wochen nur bei 
einigen Keimen. — 6. Daa Eigelb wurde durch die Bakterien am meiaten ver- 
findert; durch gewisse Bakterien wurde es vollig verfliissigt unter B. S-haltiger 
Verbb. Die Hyphomyceten gaben niemals AnlaB zu Veriinderungen dea Eiinhaltea, 
sie fanden sich hauptsachlich an der inneren Seite der Schale. — 7. Durch Trocken- 
heit und Reinlichkeit in den Hiihnerstallen u. sorgfaltige Behandlung der Eier sind 
fast alle Moglichkeiten fiir daa Befallenwerden der Eier mit pflanzlichen Parasiten 
einzuschranken. (Mitt. Lebensmiltelunters. u. Hyg. 5. 138—59. Lauaanne. Kanto- 
nales Lab.) ROhle.

R. M arcille , Uber die Stickstoffsubstanzen des Traubenmostes. (Vgl. C. r. d. 
1'Aead. dea aciences 156. 1336; C. 1913. II. 96.) Yf. hatte bei gewisaen Trauben- 
mosten, welche iiuBerat langaam yergoren u. arm an NHS-N waren, eine normale 
Garung durch einen Zuaatz von Ammoniumaalzen erzielt, woraus er folgerte, daB 
die Hefe unfiihig sei, den in diesen Moaten enthaltenen organischen N zu ver-
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brauchen. Dieser ScbluBfolgerung steht eine Beobachtung von L a bo r de  gegen- 
tiber, wonach ein vom fliichtigen N befreiter Most fast ebeuso rasch yergiirt ais der 
urspruugliche Most. Eine W iederholung seiner eigenen Yerss. und derjenigen 
L abo r des  mit 1913 er Mosten ergab folgendes. Die Traubenmoste enthalten N 
unter zweierlei Form, nśimlicli ais nieht fliichtigen organischen JN u. ais fliichtigen 
Ammoniak- oder Amino-N. Das absol. u. relative Mengenyerhiiltnis dieser beiden 
Formen der N-Substanzen ist ein auBerordentlich verschiedenes. Gegen das Ende 
der Traubenreife flndet eine Abnahme des organischen u. fliichtigen N statt. Im 
allgemeinen ist die Menge an assimilierbaren N-Substanzen vollauf ausreichend, 
uin eine regelmaBige Garung sicher zu stellen. Es kommen indessen Fiille vor, 
vro die Hefe den zu ihrer Entw. notwendigen N nicht in vol!em Umfange in der 
geeigneten Form vorfindet. Diese Moste, welche UuBerst schwierig yergaren, cha- 
rakterisieren sich durch einen geringen Gehalt an Ammoniak-N. Ein Zusatz von 
50 g Ammoniumsulfat pro hl Traubensaft hebt diesen Mangel leicht auf. (C. r. 
d. l’Acad. des sciences 158. 1199—1201. [27/4.*].) DOst e r b e h n .

J . A. F . B a llan d , Uber die Abnahme des Klebergehalłes der Mehle. Vf. weist 
darauf hin, daB der Klebergehalt der franzosischen Mehle seit 1869 yon ca. 30% 
auf ca. 25% gefallen ist. Mit dieser Verminderung des Klebergehaltes sind yer- 
schiedene Ubelstande in der Backerei yerbunden. Der Brotteig liiBt sich weniger 
gut yerarbeiten, das Brot backt sich schlechter aus, die Brotausbeute wird ge- 
ringer etc. Nach Ansicht des Vfs. ist das Sinken des Klebergehaltes nicht aus- 
schlieBlich auf eine Entartung des franzosischen Weizens zariickzufUhren. Ab- 
gesehen von atmospharischen Einfliissen — 1907 betrug der Klebergehalt 23,1, 
1911 26,8% — tragt das Mahlyerfahren einen groBen Teil der Schuld an dem 
Kleberyerlust. Auf Kosten der WeiBe des Mehles laBt sich leicht ein Mehl mit 
einem Miudestgehalt yon 25% Kleber, welcher den Backern geniigt, herstellen. 
(C. r. d. l’Acad. des sciences 158. 1103—6. [20/4.*]; Journ. Pharm. et Chim. [7] 9. 
510—14. 16/5.) DO st e r b e h n .

Medlzlnische Chemie.

L u d w ig  V ertes, D ie symptomatische Behandlung der Epilepsie. Vf. hat gute 
Erfolge bei der symptomatischen Behandlung der Epilepsie mit Lum ina l bei 
solchen Kranken beobachtet, die yorher noch kein Bromsalz bekommen hatten. 
(Epilepsia 5. 4 Seiten. Budapcst. Psyehiatr.- u. Neryenklinik d. Uniy. Sep.)

DOs t e r b e h n .
E rn s t v. C zyhlarz und A dolf Fuchs, Uber die Bedeutung des Cholesterins fu r  

die Vorgange bei der pathologischen Yerfettung. Vff. bestimmten an einer Reihe 
yon pathologisch verfetteten meuschlichen Nieren nach dem Verf. yon KuilAGAWA 
und SUTO in Kombiuation mit der colorimetrischen Best. des Cholesterins nach 
S chulze  und nach Gr ig a u t  (vgl. v . Czy h la r z , F uchs u. v . FCr t h , Biochem. 
Ztschr. 49. 120; C. 1913. 1. 1524) das Verhaltnis des Cholesterins zur Gesamtmenge 
der im Fett enthaltenen hochmolekularen, in W. unl. Fettsauren: Diese Relation 
erwies sich in keinem Falle yeriindert gegeniiber der Norm. Es liegt also kein 
AnlaB vor, bei der pathologischen Verfettung dem Cholesterin, bzw. seinen Estern, 
eine besondere Bedeutung zuzuschreiben. (Biochem. Ztschr. 62. 131—36. 7/5. [21/3.].)

R ie sse r .
Otto F olin , W. D enis und W. G. S m illie , Beobaćhtungen uber emoiionelle 

Glucosurie beim Alenschen. Der Harn zahlreicher Geisteskranker wurde auf die 
Ggw. von Zucker untersucht. In ca. 10% der Falle wurde Zucker aufgefunden. 
Meist haudelto es sich in diesen Fallen um Patienten, die an Depressionszustauden,
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Argwohn oder Erregung litten. Perner wurde der Harn yon 70 Studenten und 
Studentinnen vor u. nach Ablegung eines wichtigen Examena untersucht. In  17% 
der Palle wurden geringe Mengen Zuckers kurz nach dem Examen im Harn nach- 
gewiesen. (Journ. of Biol. Chem. 17. 519—20. Mai. Boston. H a r v a r d  Medical 
School.) H en le .

D ouglas Cow, Diurese. Bei der Vervollstiindigung der fruher (Arch. f. exp. 
Pathol. u. Pharmak. 69. 397; C. 1912. If. 1940) mitgeteilten Verss. ergaben sich 
folgende Feststellungen. Die Scbleimhaut des Magena, Duodenums, Jejunums und 
Ileums enthalt eine Diurese bewirkende Substanz; atn aktivsten ist das aus dem 
Duodenum bereitete Praparat. Die Extraktion der diuretischen Substanz ist unab- 
hangig von der Ggw. von S.; sie kann mit W. oder Salzlsg., bei Zimmer- oder 
Kochtemp. erfolgen. Die A k tm ta t der Extrakte wird durch wiederholtes Kochen 
nicht vernichtet, wohl aber beim Aufbewahren. Intrayenose Injektionen kleiner 
Mengen der gastrointestinalen Extrakte bewirken einerseits eine unmittelbare'Zu- 
nahme der Diurese, iihnlich wie sie auch durch Injektion von Salzlsgg. heryor- 
gerufen wird. Andererseits tritt eine betriichtliche Harnyermehrung nach einiger 
Zeit auf, welehe der Diurese nach oraler Verabreichung von W. gleicht. Intrayenose 
Injektionen von Salzlsgg. geben diese yerzogerte Diurese nicht. Es scheint nach 
diesen Feststellungen, daB der physiologiache ProzeB der Diurese nicht allein von 
der Intaktheit der Nieren und des Zirkulationssystems und der Einfuhrung eines 
gewissen Fliissigkeitsąuantums abbangt, sondern auch durch die Ggw. einer spezi- 
fischen, Diurese fordernden Substanz in  der gastrointestinalen Schleitnhaut bedingt 
ist, welche wahrend der Resorptionsyorgiinge vom W. aufgenommen wird. (Journ. 
of Physiol. 48. 1—17. 31/3. Cambridge. Pharmakol. Lab.) Gu g g e n h e im .

A. L. M eyer, Hyperpnoe infolge von Schmerz u n d  A ther beim Menschen. 
Von H en d e r so n  (Amer. Journ. Physiol. 21. 130) war die durch physischen Schmerz 
ausgeloste Shockwirkung auf eine durch Hyperpnoe yerursachte CO,-Verminderung 
im Blut und in den Geweben zuriickgefUhrt worden. Vf. konnte zeigen, daB 
mśiBiger, 2—3 Minuten dauernder Schmerz eine leicht meBbaro Hyperpnoe, Ver- 
minderung der alyeolaren CO, und Zunahme des Respirationaąuotienten bewirkt. 
A. yerursacht in geringer Konzentration in einer Minutę Hyperpnoe, dereń Intensitat 
bei yerschiedenen Peraonen yariiert; bei hoheren Atherkonzentrationen ist die At
mung yermindert. (Journ. of Physiol. 48. 47—62. 31/3. Oxford. Physiol. Lab.)

G u g g en h eim .
K. R. S eyderhelm  und R. S eyderhelm , D ie Ursache der perniziosen Anam ie  

der Pferde. E in  Beitrag zum  Problem des ultravisiblen Yirus. Durch Injektion 
einer in den Gaatruslaryen und Ostrusfliegen enthaltenen, spezifisch fur das Pferd 
toxischen Óstrin genannten Substanz gelingt es, beim Pferde eine schwere Anamie 
zu erzeugen, die unter fieberhaftem Verlauf, kliniach yollig das Bild der perniziosen 
Anamie der Pferde bietend, zum Tode fiilirt Die kunstlich erzeugte Krankheit 
laBt sich durch Blut auf gesunde Pferde, dagegen nicht auf andere Tiere iiber- 
tragen. Kaninchen sind gegen Óstrindosen, die fiir das Pferd letal sind, unempfind- 
lich. Die Reaorption des Toxins erfolgt beim Pferd auch durch den Magendarm- 
kanal. Das Óstrin findet sich auch in den naturlichen Ausscheidungen der Gastro- 
philusarten. Die toxische W rkg. yon Gastrophilus haemorrhoidalis (Ostrus) ist um 
ein Vielfaches groBer ais die yon Gastrophiluseąui. Die fiebererregende Wrkg. 
dea Gastrusextraktes bleibt trotz mehratiindigem Erhitzen im Autoklayen erhalten. 
Einwirkung yon A., A ., Chlf., Aceton, JC13, CaCl, ete. war ohne EinfluB auf die 
Toiizitat. Diese Tatsachen, sowie der Umstand, daB sich in allen Fallen yon 
pernizioser Anamie Gaatruslaryen auf der Magenwand haftend finden, fuhrt zu dem
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SchlutS, daB die perniziose Anamie der Pferde nieht durch einen ultrayiaiblen 
Mikroorganismus, aondern durch das von Gastrophiluslaryen abgesonderte Óatrin 
heryorgerufen wird. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 76. 149—202. 8/5. StraB- 
burg i. E. Stadt. Schlachthof.) G o g g en r eim .

S. S akai, Z u r Pathogenese der Lipdm ie. Wiihrend normale Kaninchen, selbst 
bei Verfiitterung groBer Pettmengen, niemała Lipdm ie  bekommen, liiBt sich bei 
kiinstlich anamisierten Tieren, die mitunter schon spontan Lipamie aufweisen, 
durch Milchzufuhr eine starkę Fettanhśiufung im Blut erzielen. Ebenso kann man 
durch Pettzulagen zu einer fettarmen Nahrung bei diesen Tieren Lipamie erzeugen. 
Sie tritt etwa 3 Stdn. nach der Fiitterung auf, erreicht ihren Hohepunkt nach 
12 Stdn. u. klingt nach 1—2 Tagen ab. Zur Erklarung dieser Lipamie aniimischer 
Tiere muB man annehmen, daB das P ett infolge irgend einer durch die Blut- 
entziehung gesetzten Storung im Blute festgebalten wird. Diese Storung scheint 
in einer Abnahme der Lipase des Blutes zu bestehen. Denn Vf. fand nach der 
stalagmometrischen Methode von R o n a  und M lC H A E L IS  bei Lipamie stets eine Ab
nahme der Serumlipase. Im stark lipamischen Blut ist auch das Cholesterin yer- 
mehrt, was wahrscheinlich ais Folgeerscheinung der Lipamie zu erkliiren ist.

Die Lipamie kommt also durch 2 Faktoren zustande: ein erhóhtes Angebot 
von F ett endogenen, vor allem aber esogenen Ursprungs, und eine Hemmung der 
Fettabfuhr aus dem Blut durch Abnahme der Serumlipase. (Biochem. Ztschr. 62. 
387—445. 14/5. [6/4.] Freiburg i/Br. Med. Poliklinik.) RlESSER.

Pliarmazeutische Chemie.

N ene A rzn e im itte l u nd  pliarmazeutische Spezialitaten. (Vgl. C. 191 4 .1. 1454.) 
Dial-Ciba, ein neues Sedativum u. Hypnoticum in Tablettenform, ist Diallylbarbitur- 
saure. — P antopon-A trinal ist der Handelsname fiir Pantopon-Atropinschwefel- 
saure, A trina l demnach der nene Name fiir die Atropinschwefelsaure. — Mensi- 
corsan-Nercentonicum, ein fl. Brombaldrianpraparat, soli je  2°/0 Valeriansaure und 
Baldrianol, 3% KBr und aromatische Pflauzenextrakte enthalten. — Mensicorsan- 
W undpuder ist ein Zink-Vaselinefettpudcr. — JRheumatol (Linimentum juniperi 
comp.) ist anscheinend ein Gemisch aus 56 ccm Terpentinol, 32 ccm 90°/o'g- A. u. 
12 ccm Ammoniakfl. — Droserinsirup  enthalt auBer Droserin l°/0 Brom und 5% 
Bnldrian. — Goudron-Guyot besteht angeblich aus NaHCOs, pflanzlichem Teer u. 
W., enthalt aber, was nicht angegeben wird, auch Kodein. — Pantophysin-Poehl 
ist der jetzige Name fiir Hypopbysol-Poehl. — Pyralgininjektionen  werden sterile 
Melubrinlsgg. in Ampullen genannt, die pro ccm 0,5 g Melubrin, 0,00275 g NaCl,
0,00025 g CaCla und 0,0005 g Traubenzucker enthalten. — Iihodaform  ist Hexa- 
inethylentetraminmethylrhodanid, C8HlaN4C nsCNS, farb- und geruchloses Pulyer,
F. 193°, 1. in k. W. zu 4 —5%, leichter in h. W., wl. in A., fast unl. in A. Soli 
ais Hilfsmittel bei der Behandlung von Mund- u. Rachenkrankheiten Anwendung 
finden. — Sputolysin , das ais Einreibungsmittel bei der Behandlung der Lungen- 
tuberkulose dienen soli, besteht angeblich aus 0,03 g Breehweinstein, 0,10 g Bella- 
donnaextrakt, je  1,0 g Perubalsam und Fichtennadelol, 0,5 g K J, 2,5 g Guajacol,
3 g Campher, 5 g Paraffinol, 7,5 g Kaliseife, 17,5 g Lanolin in 6 Gelatinekapseln. — 
A citrin  compositum  enthalt pro Tablette 0,5 g Acitrin und 0,0003 g Colchicin. — 
Inh ib in  ist ein lokales Hamostaticum in Tablettenform, das 13 yerschiedene hamo- 
statischo Stoffe enthalt, hergestellt nach dem Prinzip der Eusemori- und Semori- 
tabletten. — Jodprothamin sind mit Schokolade uberzogene Dragees, die ein 
trockenes Blutpraparat (Protbamin) mit 10°/0 Jod enthalten sollen. — Supra-
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Broserincreme enthalt alg wirksame Bestandteile Droserin, Suprarenin und Novo- 
cain. — Veroglandol, ein Mittel gegen Uterusblutungen, iat ein E strak t aus Cor- 
pora lutea vera. (Pharmaz. Ztg. 59. 263. 1/4. 305. 15/4. 369—70. 9/5. 383. 13/5. 
390. 16/5.) DttSTERBEHN.

C. M annich und G. Leem huis, Epilepsiemixtur. Dieses Praparat eines Kur- 
pfuschers besteht aus einer 10% ig- Lsg. von KBr in einem wss. Pflanzenauszuge, 
wahracheinlieh einem BaldrianaufguB. (Apoth.-Ztg. 29. 390—91. 6/5. Gottingen. 
Pharm. Lab. d. Univ.) DOSTERBEHN.

C. Mannich. u. S. K ro ll, Óstoran. Dieses Keuchhustenmittel enthalt 33,4% 
nieht fliichtige Bestandteile, in der Hauptsache Ammoniumphosphat uud -benzoat 
neben Glycerin und Zucker. Camphersaure konnte nicht aufgefunden werden; 
jedenfalls ist nicht so viel Camphorat yorhanden, ais auf der Signatur (0,8 g Am- 
moniumcamphorat auf 25 g PI.) angegeben wird. Ais nicht deklarierter Bestand- 
teil wurde ferner Saccharin gefunden. (Apoth.-Ztg. 29. 390. 6/5. Gottingen. Pharm. 
Lab. d. Univ.) DtłSTERBEHN.

A. C. B arbano , Praktischer Beitrag zur Verwendung von Ferrokakodylat. Nach 
einer Beschreibung der medizinischen Verivendungsmoglichkeiten von Kakodylsalzen 
gibt Vf. nachstehende Vorschrift zur Herst. von Ferrokakodylat. 17 g Marmorkalk 
werden geloscht und auf 50 ccm aufgefiillt, dazu gibt man eine Lsg. von 83,63 g 
Kakodylsaure in 100 ccm W . Andererseits werden 84,25 g FeSO., in 100 ccm 
10%ig. Milchzuckerlsg. gel., hierzu die erste Lsg. gegeben und unter YerschluB u. 
ofterem Umschiitteln mehrere Tage stehen gelassen. Filtrieren und mit 10%ig. 
Milchzuckerlsg. auf 300 ccm auffiillen. 3 ccm enthalten 1 g Ferrokakodylat. (Giorn. 
Farm. Chim. 63. 145—49. April. [1/1.] Turin.) G r im m e .

Minerałogiscłie uud geologisclie Chemie.

E. G rill, E pidot und  Granat der Brossominc {Piemont). W ahrend die haupt- 
sachlichsten Mineralien der Brossomine, P yrit, Barytin, Arseuopyrit, Galena und 
Bournonit in der L iteratur reicblich bearbeitet sind, ist dies bei dem Epidot und 
Granat nicht der Fali. Nachstehend die mit letzteren erhaltenen Resultate. E pidot 
(var. Pistacit). Kleine, leuchtende, pistaziengriine Krystalle, dereń Winkel- und 
Achsenyerhaltnisse im OrigiDal einzusehen sind. Die chemische Analyse ergab:

SiOa A)2Os Fe,,Oa Fe O CaO MgO HjO
38,02 19,00 15,02 1,06 24,49 0,37 2,31

Aus diesen Zahlen berechnet sich unter Annahme der Formel a;(H,Ca4Al6Sia0 26) -j- 
^(HjCa^FejSijOjo) fiir y  ein W ert von ca. 37. D. gróBer ais 3,447. — G ranat (var. 
grossularia). Schone, bis 1 cm groBe, gelbliche bis weinrote Krystalle eingesprengt 
iu Pyrit, mikaschiissigen Hiimatit und Calcit. Ikositetraeder von n  |2 l l |  d  {110}. 
(Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] 23. I. 535—38. 5/4. Florenz. Mineralog. Inst.)

G r im m e .
C. P a la ch e  und W. T. S challe r, Hodgkinsonit, ein neues M inerał von F ranklin  

Furnace, IV. J . Hodgkinsonit findet sich mit W illemit und Franklinit vergesell- 
schaftet in Spalten und Adern der Parker Mine, krystallisiert monoklin und liefert 
nach den besten, in Hohlraume ragenden Krystallchen 1 ,538 :1 :1 ,1075 , 8  —  
S4° 35'. Vollkommene basische Spaltbarkeit. D. 3,91. Hartę nicht ganz 5. Farbę 
blaBrosa bis rotlichbraun. Glanz glasartig. Strich weiB. Vor dem Lotrohr leicht
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schmelzbar, in SS. 11. Bei 110° wird kein \Y. abgegeben. Aua den Analysenzahlen 
ergibt sich die Formel 3 RO • S i0 ,-H 20 ,  die auch MnO • 2 Z n 0 -S i0 2'H 20  oder 
Mn(Zn0H)2>Si04 geachrieben werden konnte; es liegt also ein waaaerhaltigea Mangan- 
zinksilicat vor.

SiO, MnO ZnO CaO MgO HsO Summę
19,86 20,6S 52,93 0,93 0,04 5,77 100,21.

(Ztschr. f. Kryatallogr. 53. 529—32. 675—76. 5/5. Cambridge-Washington.) E tzo ld .

H . M ichel, Kunstliche Phenakitkry stalle. Die von D o elteb  durch Sinterung 
bei 1200—1300° erhaltenen Krystallehen aind acbarf umgrenzte Siiulchen, die nicht 
selten verwillingt zu aein acheinen, wie die haufig auftretenden Dnrchwacbsungen 
unter W inkeln von 60°, bezw. 91—95° zwiachen den Prismenfliichen und Haupt- 
achsen zeigen. Nicht unintereaaant is t, daB die aus Pegmatiten stammenden nor- 
wegischen Phenakite gleicbfalla einen sauligen Typua zeigen, wahrend die in 
Hohlraumen wahracheinlich aua h. Lsgg. gebildeten Krystalle flach-rhomboedriachen 
Habitus aufweisen. (Ztschr. f. Kryatallogr. 53. 538—39. 5/5. Wien.) E tzold .

J . W. M ello r und A. 0 . H oldcroft, D ie chemische K onstitution der K aolinit- 
molekule. Reiner China clay, vom Typus der englischen Kaoline, wird bei etwa 
500° unter H,0-Verluat zersetzt. Die Erhitzungskurven zeigen bei 500° eine endo- 
thermische Rk., unter vermindertem Druck tritt bereits bei 400° W asaeryerlust ein. 
Der bei 600—700° entwasserte Kaolin ist leichter 1. ais urspriinglicher oder iiber 
1000° erhitzter. Vff. nehmen bei etwa 500° Zerfall in die Komponenten H ,0 , SiO, 
und A1,03 an. Hoher erhitzte Kaoline beaitzen bei etwa 800°, wie die aua dem 
Nitrat gewonnene Tonerde, eine esotherme Rk. (molekulare Umlagerung der freien 
Tonerde). Kaolin von Cornwall, der durch langea Erhitzen auf 600—640° bia zu
1,04% HjO entwaasert war, wurde im Autoklaven mit W . bei einem Druck yon 
etwa 200 Atmospharen auf 300° erhitzt. Die W asseraufnahme betrug rund 2,5%. 
Der rebydratisierte Kaolin iat unplastisch. Fiir den Zerfall bei 500° apricht auch 
die leichte Sillimanitbildung in hoch erhitztem Kaolin (Wiederyereinigung der 
freien Tonerde mit einem Teil der beim Waaseryerluat freigewordenen SiOs). 
(Trans. Eng. Ceramic Soc. 10. 94—120; Ztschr. f. Kryatallogr. 53. 569. 5/5. Ref. 
E n d e l l .) E tzold .

B,. C. B urton, Uber dic B ildung  von K aolin it in  Tonschiefern der Kohlenfloze. 
WeiBer, krystalliniacher Kaolinit kommt in den Muachellagern der Kohlenfloze yon 
W hitley Bay und in der W est Wylam-Kohlengrube (bei Newcaatle on Tyne) vor. 
Die in Tonschiefer eingebetteten Muscheln bestehen aua CaC03 mit einer Fullung 
von tonigem Siderit, bezw. sekundarem Calcit, wobei das Muschelmaterial teilweise 
oder ganz durch Kaolinit (glanzende Schuppen und sechsseitige Tafelchen mit
D. 2,58) eraetzt iat. Der Kaolinit aoll durch die Einw. von COs-haltigem Wasaer, 
deaBen CO, aua der Luft oder auch yon der O sydierung yon FeCO, herriihrt, auf 
den tonigen Siderit der Muschellager gebildet worden sein. Zus. 1. In der Duke- 
Kohlengrube zu Aahington findet aich Kaolinit in Spalten einea Tonachiefera und 
iat wahrscheinlich durch die Einw. yon CO, auf den Schiefer entstanden. Zua. 2.

S i02 Al,Oj H ,0 CaO MgO Na,O Summę
40,91 41,53 16,83 Sp. Sp. Sp. 99,27
46,S2 39,44 13,93 — — — 100,19.

(Proc. Uniy. Durham Phil. Soc. 4. 24—29; Ztschr. f. Krystallogr. 53. 576. 5/5. 
Ref. Bo w m a n .) E tzold .
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G. H. S tan le y , Uber eine kunstliche Darst d iun  g von Z inkit. Vf. hat die B. 
von orangeroten, hexagonal-prismatischen Krystallen von Zinkit mit pyramidaler 
Zuspitzung um den Deekel eines RoSEschen Tiegels beobachtet, indem er reines 
Zinkpulyer im Wasserstofistrom bei Gegenwart von NH4C1 zum Gliihen erbitzte. 
Wird das Zink fiir sich erhitzt, bo entstehen yiel achmalere und langere farblose 
Nadeln. (Proc. Uniy. Durham Pbil. Soc. 3. 157; Ztschr. f. Krystallogr. 53. 576. 
5/5. Ref. B o w m an .) E tzo ld .

G. H. T ip p e r, Uber das Yorkommen von Sam arskit usw. im  D istrik t Nellore,
Prasidentenschaft Madras. Der Samarskit bildet eckige, bis 200 Pfund wiegende 
MM. im Pegmatit einer Glimmergrube. Er iat gl&nzend schwarz an frischen Bruch- 
fliicben, stark radioaktiy, hat mnscheligen Bruch, D. 5,4—5,7. Nach einer quali- 
tativen Analyse sind Nb20 5, T a ,0 6, Cer- und Yttererden, F e, Ca und U 02 yor- 
handen. — Neben dera Samarskit findet man garbenfórmige Aggregate blaB grau- 
brauner Krystalle von Cyrtolith. 62,3 Z r02, 26,06 S i02, 5,41 Fe2Os , Spuren yon 
Ce2Oa usw., Spur MnO, 2,42 U„08, 3,3 H20 . D. 4,09. — Lange, allanitahnliche, 
undurchsichtige, mattschwarzo Prismen enthalten 17,8 Nb20 5, 5,39 U ,0 8, 19,8 Cer- 
erden u. haben D. 3,05. (Records Geol. Sury. of India 41. 210—13.; Ztschr. f. Kry
stallogr. 53. 578. 5/5. Ref. B o w m an .) Etzold .

H. L. B ow m an, Uber das Yorkommen des B ertrandits in  Cheesewring Quarry,
bei Liskeard, Cornwall. In Spalten des Granits tafelformige Kryatalle, atark pyro- 
elektrisch, mit D. 2,604. Nicht mit Beryli yergeaellachaftet, auB  dem er sonat all- 
gemein entstehen soli. (Min. Mag. 16. 47—50; Ztschr. f. Krystallogr. 53. 582. 5/5. 
Ref. K r e u t z .) Etzold .

F. H. B u tle r , D ie Naturgeschićhte des Kaolins. Vf. beschaftigt sich mit der 
Entstehung des Kaolins in Kohlenflozen u. laBt denselben aua der Kaolinisierung 
der Feldspate unter dem EinfluB C 02-haltigen W assers heryorgehen. Fiir die Ggw. 
von COa in den zirkulierenden Wiissern ist beweiaend, daB Kalkapat und Dolomit 
ala gleichzeitige Auafiillungaprodd. von Spalten angetroSen werden. Die B. des 
Kaolins, Muscoyits und Quarzes unter dem EinfluB der C02 yerlauft nach folgen- 
dem Schema:

Orthoklas KjAljSiaO,,, -f- II2C 05 =  Ha A.l2Si80 18 -{- K2C03 
H2AlsSi80 16 =  HjAl2Si20 8 4S i02 

3H2Al2SiaO0 +  K jC 08 =  2KH,Al8Si30 „  (Muacoyit) +  H20  +  COa.

Die frei werdende C02 beginnt die Zers. yon neuem, so daB eine relatiy un- 
bedeutende Menge zur Umwandlung von yielem Feldspat in Kaolin und Muacoyit 
ausreicht. (Min. Mag. 16. 63—70; Ztschr. f. Krystallogr. 53. 584. 5/5. Ref. K r eu tz .)

E tzo ld .
G. F. H e rb e r t S m ith  und G. T. P rio r , Uber Schicartzenbergit. Die Kryatalle 

stammen aua der Grube San Rafael, Sierra Gorda, Caracoles, Chile, treten mit 
Gips, Perzylit und Quarz auf und erreichen 6 mm im Querschnitt, groBere Stiicke 
sind rotliehbraun, sehr kleine honiggelb, der Strich ist atrohgelb. Die Krystalle, 
dereń Kanten abgerundet sind, gehoren scheinbar dem tetragonalen System an 
(1 : 0,43) und haben deutliche baaale Spaltbarkeit, in W irklichkeit sind aie pseudo- 
tetragonal, wie die optiache Unters. zeigt. D. 7,39. Das Minerał wird ala Uber- 
gangaglied zwischen den flUasigen und den mit ebenen Flachen begrenzten Kry- 
stallen angesehen. Die Unters. der untenstehenden Analyse fiihrt auf die Vermu- 
tung, daB man nicht Bleijodid, sondern Bleijodat anzunehmen hat, tatsachlich zeigte 
sich auch bei der Behandlung des Mineralpulyers mit S. eine lebhafte Cl-Entwick-
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lung. Man gelangt dann auf die Formel 3(PbCl»-2Pb0)PbJ,0,j, welche ungewohn- 
liche chemische Zus. in dem merkwurdigen morphologiscben und optisehen Ver- 
halten ihren Ausdruck findet.

Pb Cu CaO Cl J  S 03 O -j- Verlust Summę 
75,07 Sp. 0,67 7,96 8,64 0,47 (7,19) 100,00.

(Min. Mag. 16. 77—83; Ztschr. f. K rystallogr. 53. 584—86. 5/5. Ref. K r e u t z .)
E tzo ld .

G. F. H e rb e r t S m ith  und G. T. P r io r ,  Uber Ferm orit, ein neues Caleium- 
und  Strontiumarsenat w id  -phosphat, und  uber Tilasit aus den Manganerzlager- 
Statten in  Indien . Der Fermorit kommt bei Sitapar, D istrikt Chhindwara, in 
Manganerzadem yergesellschaftet mit Braunit, Hollandit, Pyrolusit vor. Durch- 
schcinend, Farbę und Strich weifi, wahrscheinlich heiagonal, Hartę 5, D. 3,518, 
schwache Doppelbrechung, mittlerer Brechungsindex etwa 1,66. In  HC1 u. H N 03
11. Analyse 1, danach Formel: 3[(Ca,Sr)3(P, As)s0 3] • Ca(0H,F)3. — Hellgruner 
Tilasit in einen halben Zoll langen Krystallen wurde in einem die Manganerze 
yon Kajlidongri, Ihabua State, durchquerenden Quarz-Baritgange gefunden, an 
einem anderen Orte bildet er mit Quarz, Spessartin und Braunit ein eigen- 
artiges Gestein. Monoklin (domatische Klasse), 0,7503 :1 :  0,8391, f i  =  120° 59' 30". 
Zwillingsebene jl00 |, Spaltbarkeit deutlich nach {101}. Hartę 5, D. 3,77. Stark 
pyroelektrisch, optische Eigenschaften siehe im Original oder Referat. In HC1 u. 
HNOs 11., vor dem Lotrohr schmelzbar. Analyse 2, danach Formel (MgF)CaAs04, 
also gute Ubereinstiinmung mit Sj Og r en s  schwedischem Tilasit, dessen Krystall- 
system nicht bekannt ist.

AsjOs Pa0 5 FeO CaO SrO MgO F  HaO Unl. Summę —O =  F 2 Summę
1. 25,23 20,11 — 44,34 9,93 — 0,83 Sp. 0,08 100,52 0,35 ’ 100,17
2. 50,35 0,43 0,55 25,68 0,06 18,34 7,18 0,73 0,05 103,37 3,02 100,35.
(Min. Mag. 14. 84—96; Ztschr. f. K rystallogr. 53. 586—88. 5/5. Ref. K r e u t z .)

E tzold .
J . H. L. Y ogt, Uber das Spineli-Magnetit-Euteletikum. Die norwegisehen und 

schwedischen Titanomagnetitspinellite bestehen hauptsachlich aus Spineli (Pleonast) 
und Titanomagnetit, der wieder eine mechanische Mischung von Magnetit u. Ilmenit 
ist. Die Mengenverhiiltnisse sind annahernd: 6—14 Spineli, 47—72 Magnetit und 
19—35 Ilmenit. M gAl,04 und FeAl40 4 sind durch alle Obergange miteinauder ver- 
bunden, dagegen ist die Kombination (Mg,Fe)Alj04 : FeFea0 4 diskontinuierlich. Im 
Gestein findet sich der Spineli ais Einsprengling in einer Spinell-Magnetitmasse. 
diese ist ein Eutektikum mit etwa 3% Spineli und 97°/0 Magnetit. Der Spineli 
kann etwa 10% Maguetit, dieser seinerseits nur auBerordentlich wenig Spineli ent- 
halten. Auch die fur die ternare Kombination: Magnetit-Spinell-Hypersthen aus- 
gerechnete Ausscheidungsfolge stirnmt mit der beobachteten gut iiberein. (Videns- 
kabs-Selskabets Skrifter 1910. Math.-naturw. KI., Christiania 1911. 1—25; Ztschr. f. 
Krystallogr. 53. 592. 5/5. Ref. BOg g il d .) Etzold .

S. W eyberg , E inige Kaolinate und  ihre Derirate. Zur Synthese dienten Kao- 
liue, besonders der Karlsbader Kaolin, u. die reinsten Priiparate von K a h l b a u m . 
Die syiithetisierten Alumosilicate werden nach der Nomenklatur der Alumokiesel- 
siiureu benannt, ais dereń Salze naturliche Alumosilicate anzunehmen waren, z. B. 
HaAl,SiOs Margaritsaure, HjAljSijOs Kaolinsaure, H3Al,Si3O10 Zimolithsaure, 
H,AlaSi40 ,,  Pyrophyllitsaure, H ,Al3SisOl4 Harmotomsiiure, H4Al2Sia0 18 Albitsaure. 
N o rm a le  K a o lin a te .  1. Li-K aolinat. Kaolin reagiert mit geschmolzenem Li4S04 
leicht nach der Gleichung:

H .A ljS i.A  +  H ,0  +  L i,S 04 =» Li.Al.SijO, +  H ,S 04 +  H.O.
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Es entstehen rhombisehe, in achwachen SS. 1. Kryatalle dea /-Li-Kaolinata 
(«-kaolinaaurea Lithium iat Eukryptit, daa [3-Salz iat daa in V-aaurem Lithinm er- 
haltene rhomboedriaehe Salz). Daa Kaolinat iat im alkaliaehen L i,S04-Medium atabil. 
In der L i,S 04-Schmelze bildet ea weder Verbb. mit Li,O, noch mit Li2S 04. Tri- 
morph. — 2. K -K aólinat wurde aua Kaolin u. K ,C r04 in kleinen farblosen Priamen 
mit gerader Aualóschung u. kleinster Elaatizitat nach der Langaaehae dargeatellt 
und kryatalliaiert bei K ,C r04-UberachuB achlecht. K ,Al,Si2Oa wird morphologiach 
ahnlich auch aua Kaolin -{- K2C03 -f- 40KCI erhalten (g-Kaolinat). H ,A l,S i,08* 
H ,0  -f- 3K,COj -}" 40KC1 bilden ein in aehr kleinen tetragonalen (?) Krystallchen 
kryatalliaierendea Kaolinat (Ą, deasen groBte Elastizitat mit der Lange dea Krystallea 
yerbunden iat. Folglich entateht aua neutralen Schmelzen ein Kaolinat mit kleinater, 
aua alkaliaehen Schmelzen eina mit groBter Elaatizitat nach der c-Acbse. Durch 
die zwei neuen Kaolinate ist Pentamorphie dea K-Kaolinata erwieaen, dasselbe 
bildet in Schmelzen keine Doppelyerbb. mit KG1, K ,S 04 u. K ,C r04. Die Synthesen 
von K- und Li-Kaolinat beweiaen, daB nur die Halfte vom H des Kaolins durch 
Metali ersetzt werden kann. — N a-K aolinat. Aus 10Na,C03 -f- H ,A l,Si,09*H,0 
erhielt Vf. weit unter der Schmelztemp. Na2C 03 u. farblose, durchsichtige, isotrope, 
rundę Korner, dereń chemiache Zua. beweiat, daB auBer Kaolinatbildung noch 
Additionark. vor sich gegangen ist. — S o d a l i th e .  1. N a-Sulfatsodalith. Aus der 
Schmelze 3Na,CO„ -f- H ,A l,S i,08*H,0 -f- 40N a,S04 resultierten optischisotrope 
angeschmolzene Rhombendodekader von 5(Na,AlaS i,08)‘N ajS04. Aus der Schmelze 
20Na,C03 -j- 2(H ,A l,Si,09-11,0) -f- 23N a,S04 bildete aich das morphologiach iihn- 
liohe Prod. 15(Na, Al,Si,08)-8N a,0 -N a,S 04. Na-Kaolinat bildet aus Schmelzen die- 
aelben Sodalithe, die auch auf nasaem Wege entstehen. — 2. Na-Chromatsodalithe. 
Aus H ,A l,Si,08-H ,0  +  20N a,Cr04 wurde 2N a,A l,Si,0s*Na,Cr04 u. aus 3N a,C 03 -f-
H ,Al,Si,08-H ,0  +  40N a,Cr04 wurde 4N a,A l,S i,08-N a,C r04 erhalten, beide bilden 
mikroskopiach kleine {110}. Je  alkalischer die Schmelze, desto weniger addiert 
aich N a,Cr04 zum Kaolinat. — 3. Lithium brom sodalilh , 7(Li,A l,Si,08) • 2LiBr 
Btellte Vf. aus 3—6 g Kaolin mit 40 g LiBr dar. Daa Salz ist dodekaedriseb. Die 
Sodalithe sind, analog Kryatallhydraten, schwach an Kaolinate in yerachiedenen 
Portionen gebundene Additionaprodd. yerachiedener Salze. Die Zus. der Sodalithe 
hśingt von der Bildungabedingnng u. den individuellen Eigenachaften aowohl der 
Kationen wie auch der Anionen der sich ihnen anschlieBenden Salze ab. — B a- 
s is c h e  K a o lin a te .  1. Aua der Schmelze Kaolin -f- LiCl (z. B. 8 g Kaolin -f" 
40 g LiCl), 2SiO, - f  Al,O, mit L i,C 03 in viel LiCl oder Kaolin, LiCl u. Li,COs 
bildet 8ich eine u. dieselbe fein prismatiache, gerade ausld8chende Verb. LieAl,Si,O10, 
welche auf Grund der Bildungabedingungen Jyt,XI,St,08-2 L i ,0  geschrieben wird. 
Dieae Verb. ist in alkaliaehen LiCl-Lsgg. sehr stabil. Aua L i,S04-Schmelzen bildet 
aich diesea Salz nicht. — 2. a) Bei dauernder Einw. von geschmolzenem N a,Cr04 
auf Kaolin wird ein sodalithartigea, korniges, selten wiirfelige3 Alumosilicat 
Ara8478iSij080-iVa,OrO4, bzw. 7(l^a^A li S ii Oi ) 'N a i A li Oi -2 N a f i r O t  erhalten. b) Bei 
Einw. von BaCl u. SrCl auf Kaolin sind B a t A lsS i ,0 3<) und S rt A laS i, 0 30 erhalten 
worden. Fiir die Ba-Verb. sind die besten Kry8tallisationsbedingungen etwa 40 g 
BaCl u. 3—5 g Kaolin erhitzt, im Laufe von 100—120 Stdn. bei einer den F. des 
BaCl, etwas uberateigenden Warme. Ea waren kurze, heiagonale, prismatische 
Krystallchen oder Tafelchen. Die Prismen aind doppeltbrechend, gerade aus- 
loschend, optiaeh negatiy (hexagonale Hemiedrie), die Tafelchen sind nicht doppelt
brechend. Beim Sr-Praparat wurde die Temp. etwaa hoher genommen. Bei den 
in achwachen SS. 11. Ba- u. Sr-Verbb. bleibt ais Ruckatand ungefahr 15SiO,*2 A120 3. 
c) Aus Kaolin u. K ,C r04 bei Ggw. von CaC03 (2,6 g Kaolin -f- 30 g K2Cr04 -f-
1 g CaC03) wurde K aA l&Si,O t0l ein mit J-kaolinsaurem Kalium isomorphes Salz 
erhalten. — 3. a) Aus denselben Auagangsąuantitaten hat Vf. bei unbestimmten
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Temperaturbedingungen eine dem <J-Kaolinate isomorphe Verb. K tA lt S i3Ou  her- 
gestellt. b) Aua KsCOa -j- A120 3 -f- 2S i03 +  40KC1 stellte Vf. ein morphologiseh 
u. optisch mit g-K-Kaolinat iibereinstimmendes Prod. K4Al4Si30 I4 her. — M a rg a -  
r i t s a u r e  S a lze . Darst. vou K t A l,S iO t  u. einiger Additionsprodd. 1. K ,A l2S iO e 
erhielt Vf. stets aus Kaolin -j- K jCrOj, wenn die maximale Temp. des Brenners 
angewendet wurde (sonat entstand «-K-Kaolinat). Das Salz ist optisch isotrop, 
oktaedri8ch, zieht kein W. an und ist in schwachen SS. 11. :— 2. ^(Ca^Al^SiO ,)- 
2CaCl3 wurde aua CaCI2 u. Kaolin bei yersehiedener Schmelzdauer ais tetraedriachea, 
optisch iaotropes, in SS. 1. Prod. erhalten. — 3. Beim Vers., die entaprechende 
Br-Verb. darzustellen, konnten aus den Schmelzen 2 Ca-Alumosilicate isoliert 
werden: ein morphologiseh der Cl-Verb. gleiches tetraedrisches Prod. Ca, Cl, S i O, ■ 
CaAlOĄ-C aB r2 u. die tetragonal-prismatische Verb. Ca^AlSiO-,. Jenes entsteht aus 
diesem durch Vereinigung mit CaBr2. CaAl,Si07 stellt eine Kombination aus einem 
tetragonalen Prisma, Basis u. Bisphenoid dar. Atzfiguren beweisen die tetragonal 
bisphenoidische Symmetrie (1. glaubwiirdiges Beispiel der niedrigsten tetragonalen 
Symmetrie).

Aus den Unterss. zieht Vf. folgende Schliisse: 1. Die Lehre von den Alumo- 
silicaten ais kieselsauren Salzen des Al und anderer Metalle ist aufzugeben. —
2. Die wahrscheinlichste Formel des Gehlenits ist CaAl2Si20 8-2Ca0. — 3. Die nor- 
malen Kaolinate R,,IAl2S i,08, basiachen Kaolinate Rg^ljSijOa,, u. R4lAlł8ił Ou  und 
margaritsauren Salze R^AljSiO, diirften einen gleichen Typus der chemischen 
Konstitution haben. Da die margaritsauren Salze ebenao wie die Verbb. R3'AlaSi7O,0 
u. R4IAl4Sia0 14 ala Additionsprodd. von Aluminaten zu Kaolinaten und diese nach 
T h u g u t t  stabiler in der Form zweier Zimolithradikale mit einem Aluminatradikal 
sind, erhalten die Verbb. schlieBlich folgende Formeln:

6RsAl9Si,O30 =  7 (2 R„ Al3Sis Om • R, Al a0 4) • 3 R, A120 4.
2R4Al4Si30 14 =  (2 Ra Al2Si30 10 • Ra A120 4) • RjAljO.^
CRjAljSiOe =  (2R2Al2Si3Ol0.R 2AlaO4)-3RaAl2O4.

Im Anhang beschreibt Vf. folgende ais Nebenprodd. erhaltene Yerbindungen: 
Na2FeaSi4Ola, Na4Cr4Si6Oa3, Na10Cr4Siu O3S, 95Si02*2Cr50 3-3N a,0, Li4Si04, Li2Cr20 4, 
L iaAl20 4 u. CaCr04. Diese Synthesen fiihren zu folgenden Schliissen: 1. Alumo- 
silicate R^AljSijOjo u. R^AljSi^Ou wechseln leicht ihr Metali in Alkalimetallsalz- 
schmelzen, bilden aber sehr achwer krystallisierende Yerbb. — 2. Serpentin, Sepio- 
lith u. Talk Teagieren leicht mit Alkalimetallsalzschmelzen. — 3. 3SiOs -f- Fe,Oa -f- 
Na2C03 bilden in NaCl-Schmelzen bei gewisaen Bedingungen rhombische (?), mit 
Agirin nicht isomorphe Krystalle, dereń Zus. sehr genau mit der Formel Na2Fe2Si40 13 
ubereinstimmt. — 4. SiOa, Fea0 3 u. NaaC 03 in yerschiedenen Portionen mit einem 
tJberschuB von NaCl geschmolzen, bilden schwarze, in NaCl unl. G-laser, die unter 
Umstiinden NasFesSi40 1„  Hamatit u. unbestimmte Prodd. abgeben. — 5. 2S i02 -j-
CrOs -f- NaaC03 bilden im NaCl die rhombische Verb. N a t Crt Sie0 23. — 6. Ver-
schiedene Portionen yon Na-Metaailicat und Chromoiyd bilden in NaCl die rhom
bische Verb. 2\TalaCri S in Oi3. —- 7. (NH4)sC r,07 +  2NasS i03 +  40NaCl acheiden 
ein tridymitartigea Prod. aus. — S. Bei Versa., Li-Chromi-
oder Li-Ferrisilicate in Li-Salzschmelzen zu erhalten, bildete sich nur rhombiaches 
Z tjS i'0 ,. — 9. LiaC r04, unter Luftzufuhr geachmolzen, scheidet zuerst nadlige 
Chromowydprismen, dann bronzene MM. in SS. unl. L it Cr2 0 4-0ktaeder aus. —
10. SiOj, AljOs u. L ijC 03, mit groBem tlberschuB von Li3S04 geschmolzen, bilden 
Li.^Al^Oi in korrodierten, farblosen, durchsichtigen, isotropen, in W. unl., in SS. 1. 
Kornern. — 11. Kaolin mit groBem UberachuB von K ,C r04 in Ggw. yon Ca-Salzen 
bildet auBer Alumosilicat griine, in SS. unl. Ca Cr 0 4-Nadeln. — 12. In  den Bildungs- 
bedingungen der Kaolinate konnen zuweilen Ferri- u. Chromisilicate erhalten werden,
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die weder in ihrer chemiachen Zus., noch den Eigenschaften oder kryatallographiach 
den Koalinaten analog sind. (Trav. d. Mus. Gćol. Pierre le Grand pr. l’Acad. d. 
Sc. St. Pśterabourg 5. 57—215; Ztschr. f. Kryatallogr. 53. 610—15. 5/5. Ref. I s k Cll .)

E tzold .
A. N. W in ch e ll, E in e  Theorie fiir die E ntsłehung von Graphit, wie er z. B . 

in  den Graphitlagern in  der Ndhe von D illon, M ontana, vorliegt. Der Graphit in 
Sedimcnten hat wahrscheinlich eine vollig verBchiedene Entstehung yon dem in 
Gangen und Pegmatiten. Die wahrscheinlichste Entstehung de3 letzteren ist 
Reduktion der Kohlenstoffoxyde, heryorgerufen durch H  oder andere reduzierende 
Stoffe. Die teilweiae Reduktion von CO geht unter 900° ohne Mitwirkung redu- 
zierender Stoffe von statten. 2 CO =  C +  CO,. Die Oxydation des C von 
bituminosen Schiefern durch Wasserdampf; seine Beweglichkeit infolge der B. 
und Lag. seiner Oryde und seine Wiederausfallung an anderen Stellen, wo die 
Lsgg. sich abkiihlen, kann durch folgende Gleichungen yeranachaulicht werden:
1. C -f- 2HjO CO, 2 H ,, 2. C -f- H ,0  CO -j- H,. (Economic Geology
6. 218—30; Ztschr. f. Krystallogr. 53. 636. 5/5. Ref. S c h a l l e r .) E tzold .

F. C. L incoln , E inige natiirliche Begleitmineralien von Gold. Das in Adern 
auftretende Gold wird begleitet yon 173 Mineralien, yon diesen aind ea jedoch nur 
wenige, die, wenn sic mit Gold zuaammen auftreten, geneigt aind, eingeaprengtes, 
fein zertęiltes Au zu enthalten. Dieae Mineralien sind: Quarz, Opal, Roscoelith, 
Magnesit, P y rit, Galenit, Hesait, A ltait, Calayerit, Tetradym it, Selenmineralien, 
Lollingit, Araenopyrit, Wiamutglanz, Aikinit, Wiamut. Die Erze enthalten alle, 
mit Ausnahme von P yrit und Galenit, As, Bi, Se oder Te. (Economic Geology 6. 
247—301; Ztschr. f. Krystallogr. 53. 636—37. 5/5. Ref. S c h a l l e r .) E tzo ld .

H. M ichel, D ie Unterschiede zwischen B irm a- und  Siamrubinen. Die beiden 
im Preis so erheblich yerschiedenen Rubinarten lassen sich unter Mk. durch die 
in ihnen enthaltenen Einachliisae unterscheiden. Die Birmarubine enthalten meist 
ein System yon sich unter 60° achneidenden, auBerst zarten, wegen hoher Licht- 
brechung ach warz erscheinenden, parallel der Basia eingelagerten Niidelchen, die 
augenscheinlieh dem Rutil angehoren, ferner meist in Reihen angeordnete groBere 
Rutilprismen, aeltener sind rohrenformige, krumm yerlaufende, bald mit FI., bald 
auch teilweiae mit Gaa gefiillte, daa Licht ein wenig schwacher ala der Rubin 
brechende Hohlriiume und schwach lichtbrecbende Fliisaigkeitseinschlusse von der 
Form dea W irtea oder unregelmiiBiger Begrenzung. Im Siamrubin fehlen die 
Rutileinschliiase, dagegen treten diinne, aber breitere, geradlinig oder regellos utn- 
grenzte Hohlraume auf, ferner fast immer zarte, meist 8echaseitig umgrenzte, ein- 
ander parallele Tafelchen, zwischen denen Fliiasigkeitskanale gekrummt yerlaufen. 
Die Tafelchen mogen auch Rubin sein, an den zarten Hohlriiumen sitzen immer 
stark umgrenzte rundliche Blaschen. Bei den Siamrubinen scheinen auch Zwillings- 
bildungen haufiger und die einzelnen Lamellen dunner und zahlreicher zu sein. 
Der Farbunterachied riihrt wohl yon beigemengtem Fe her, das den Birmarubinen 
zu fehlen scheint. Nach Erfahrungen bei der Synthese wird die reinrote Farbę 
durch Chromoxyd bewirkt. Birmarubine strahlen nach Chaijm et  ein starkes, rein- 
rotes Fluorescenzlicht aua, Siamrubine bleiben dunkler, leuchten duater, graurot. 
Auch der Pleochroiamus weicht ab, Birmarubine geben reinrote und gelblichrote, 
Siamrubine mehr braunliche Tóne. (Ztachr. f. Krystallogr. 53. 533—37. 5/5. Wien.)

E tzold .
H. S. H arg e r, Uber das Yorkommen von R ub in  in  K imberlit zu  Koffyfontein. 

Rotliche, 1—7,5 K arat schwere Krystalle und ein tiefroter durchsichtiger 4 Karat 
schwerer Stein wurden in den Waachaeifen yon Koffyfontein gefunden. Sie bil-
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deten faBformige, heiagonale Prismen u. zeigten Zwillingalamellen. Sie stammen 
entweder aus eingesprengten ultrabasischen, granatfiihrenden Knollen oder (wahr- 
seheinlicher) aua Einsprenglingen yon aauren achieferigen Geateinen. (Trans. Geol. 
Soc. of South Africa 14. 64—70; Ztschr. f. Krystallogr. 53. 577. 5/5. Eef. Bow- 
MAN.) ETZOLD.

B.. C. W ells , Uber die Rolle der Hydrolyse in  der Geochemie. Die Tatigkeit 
des W . in Magmen ais „Mineralisator“ kann der Tatsaehe zugeschrieben werden, 
daB die Ionisation des W. mit der Temp. zunimmt und ein Maiimum bei ca. 250 
bis 275° erreicht. W . ist daher bei boher Temp. ein sehr wirkaames c h e m iB c b e s  

Agens. Bei der hohen Temp. iat eine auagepragte Tendenz fur die Trennung der 
Metalloxyde yorhanden, beaonders wenn sich gleichzeitig eine Moglichkeit fiir daa 
Entweichen fluchtiger Prodd. bietet. (Economic Geology 6. 211—17; Ztschr. f. 
Krystallogr. 53. 636. 5/5. E ef. S c h a l l e r . )  E t z o ld .

D. D raper, Die Diamantlagerstatten von Bagagem und  A gua Su ja  im  Staałe 
M inas Geraes, Brasilien. Im Tale des Agua-Sujabaches treten die Diamanten 
neben Pyrop, Magnetit, Perowskit, Oliyin, Umenit, Jaspis, Quarz, Rutil, Anatas, 
Turmalin in dem roten tonigen Zement einer Breccie auf, wolehe To.ua genannt 
wird und augcnscheinlich dem sudafrikanischen Kimberlit yerwandt ist. Sie ent- 
hiilt yorwiegend (80%) Knollen von Pyroxenit, neben solchen yon Augitporphyrit, 
Granit, Schiefer, Sandstein usw. und liegt auf Schiefem mit einer intrusiyen M. 
von basischen Eruptiygesteinen (Pyroxenit, Augitporphyrit und yerwittertem Ek- 
logit [?]). Vf. yermutet, daB die Taua durch Abtragung des Pyroxenits usw. ent- 
standen und durch hydrothermische Prozesse, wahrend denen die Diamanten ein- 
gefiihrt wurden, yerw ittert sei, und daB samtliche brasilianische Diamantseifen 
aus derartigen Ablagerungen herriihren. (Trans. Geol. Soc. South Africa 14. 8 bis 
19; Ztschr. f. Krystallogr. 53. 576. 5/5. Ref. B o w m an .) E tzold .

T. L. W a lk e r, Neuentdećkte W olframitlager in  New Brunsicick. GroBe Wolf- 
ramitkrystalle zerstreut in Quarzadern. D. 7,2, 19,9 PeO, 8,37 MnO, 74,43 W 0 3, 
ergibt mit groBer Anniiherung die Formel 2FeW Oł - MnW 04. (Economic Geology 6. 
396—9S; Ztschr. f. Krystallogr. 53. 637. 5/5. Ref. Sc h a ller ). E tzo ld .

W. M eigen und H. G. Schering, Chemische Unłersuchungen iiber Lofi und  
Lelim aus der oberrheinischen Tiefebene. Vff. fiihrten von z. T. aus yerschiedenen 
Tiefen stammenden Proben echten LoBes, LoBlehms und Gneislehms die Gesamt- 
analysen und die Analysen des in w. 5% iger HC1 1. Teils durch. Die Erorterung 
der erhaltenen Ergebnisse zeigt, wie die Yerwitterung im LoB yerlauft, und fuhrt 
zu denselben Schliissen mit Bezug auf die Herkunft wie die mikroskopische TJnter- 
suchung. (Mitt. d. GroBherz. bad. Geol. Landesanstalt 7. 641—69. Sep. d. Vff.)

E tzo ld .

R a ch e l W orkm an , Ealkspat ais primarer Gemengteil von Erupłivgesteinen. 
Auf Alno und L&ngorsholmen in der Hohe yon Sundsyall im Botnischen Busen 
kommt Kalkspat in groBer Menge ais primarer Gemengteil alkalireicher, in Gneis 
intruaiyer Eruptivge3teine vor. Letztere bilden eine Reihe von Nepbelinsyenit 
durch zahlreiche Zwischenstufen zu einem grobkomigen gebanderten Kalk mit 
Nephelin, Agirin usw. Stellenweise bildet der Kalkspat in Yerwachsung mit 
Oliyin) Glimmer und Eisenerzen Kalkspatpegmatite. Feinkomige, in die obigen 
Gesteine intrusive KalkgSnge kommen auch yor. In  den Tiefengesteinen ist Kalk
spat meist die jungste B., es sind aber auch porphyritische Kalkspatkrystalle in
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einem Nephelinsyenit gefunden worden. (Geol. Mag. 8. 193—201; Ztschr. f. 
Kryatallogr. 53. 575. 5/5. Ref. B o w m a n .) Etzold .

A. M eister, D ie Gesteine und  die Bedtngungen der Goldhaltigkeit im  sudlichen 
Teile des Jenisseidistriktes. Vom Plusse Tatarka werden aus Kalksteinen im Kon- 
takte mit Nepheinsyenit folgende neue Mineralien beschrieben: Tatarkeit bildet im 
dunkelgrauen Kalkstein dunkelgraue bis schwarze, im Praparat farblose, lang aus- 
gestreckte Tafelchen. Einaehsig, positiv, Doppelbrechung wie beim Quarz, in SS. 
unl. D. 2,744. Aus Analyse 1. ergibt sich die Formel: RjCM lRO-lSRjOg-SOSiOj- 
19H20. — Der A ngaralith  ist diinntafelig, Schwarz, glanzend, D. 2,019, yiellcicht 
hesagonal, einaehsig, positiy, Doppelbrechung niedriger ais beim Quarz. Nach 
Analyse 2. ist die Formel 2 (Ca, Mg)0-5(A1, Fe)2O0-6SiO,. — Ein A lm andin  aus 
Muskowitschiefern vom Flusse Angara hat Zus. 3.:

Si02 TiO, Al,Os Fe,Os FeO MnO MgO CaO N a,0  K ,0  H ,0  Summę
1. 42,17 0,50 31,65 1,09 3,46 — 8,61 0,17 0,90 0,86 8,14 97,55
2. 37,96 — 44,68 9,52 — — 6,89 0,46 — — — 99,51
3. 39,70 — 25,46 0,10 29,10 4,60 0,79 0,72 0,19 — — 100,66.

(Geolog. Unters. in goldfiihrenden Gebieten Sibiriens. Jenissei-Distr. IX. 34. 668; 
Ztschr. f. Krystallogr. 53. 596—98. 5/5. Ref. I s k Ol l .) E tzold .

W. J. Sharw ood, Analysen einiger Gesteine und  M ineralien der Homestake- 
mine, Lead, South Dakota. Zartgriżner wurmfórmiger Chlorit hat nach 1. und 2. 
(dunkelgriin, blattrig, zerdreht, mit Arsenopyrit yerwachsen) sowie 3. (diinne, hell- 
grune Schalchen oder Tafelchen) bei D. 3,27 die Formel Al20 8>2Fe0-M g0 '2H 20- 
2SiO,. — Cummingtonit. 4. hellbraunlichweiB in kleinen, radialstrahligen MM.
D. 3,387; 5. langfaseriger, weiBer, seidenglanzender Asbest, D. 3,28; 6. dunkle, 
unreine MM. von grunschwarzer, strahliger Hornblende. — Sehr diinne Schichten 
eines schwarzen Glimmers, der von verd. HC1 zersetzt wurde, ergaben die W erte 
unter 7., entsprechend etwa der Formel 5SiO,-2(Al, Fe)20 3*5(Mg, Fe)0-3(K 2, H,)0. 
Granat lieferte die Zahlen unter 8. und 9. (Southern Black H ills, South Dakota):

Si02 Al,O, FejOj FeO MnO MgO O K O Na20 K ,0 H20  Gluhyerl.
1. 25,38 25,23 — 32,76 *) — — Sp. — — 9,60 —

2. 26,21 23,92 1,89 30,63 — 8,05 0,40 — — 8,S0 —

3. 24,20 20,90 4,27 32,34 — 9,42 Sp. — — 8,39 —

4. 52,36 1,54 — 33,76 0,45 8,10 0,94 0,40 — 1,68 —

5. 50,36 1,86 — 34,62 0,62 9,86 Sp. 0,74 Sp. — 0,73
6. 45,66 6,87 — 31,40 — 9,20 1,04 0,50 0,73 0,14 2,05
7. 30,53 16,06 6,81 27,09 0,25 4,04 1,01 0,37 6,27 4,23 —

8. 3S,66 24,03 — 28,10*) 3,9 2,71 ----- nicht best. nicht best. 2,35 —

9. 36,4 22,2 — 26,8 12,9 Sp. Sp. nicht best. nicht best. 1,35 —

*) Fe20 3 nicht besonders bestimmt.

Der Magnetkies der Grube besteht im Mittel aus 60 Fe u. 40 S , schwankt in 
der D. von 4,40—4,56 und enthalt in 1 t  0,025—0,1 Unze Gold. Der Arsenopyrit 
hat D. 5,87 und besteht aus 35,10 F e, 20,86 S , 42,24 As (a. d. Diff.) sowie 1,80 
Unl. — Eine frische gelatinose Abscheidung von glanzender blauer Farbę verlor 
fast 0,9 ihres Gewichts beim Trocknen. Das luftrockene Materiał ergab annahernd 
4C u0-2S 0s*3Si0,*12H,0. (Economic Geology 6. 729—89; Ztschr. f. Krystallogr. 
53. 637—39. 5/5. Ref. S c h a ller .) Etzold .
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E. A ltfe ld , D ie physikalischen Grundlagen des intermittierenden Kohlensaure- 
sprudels zu  Nam edy bei A ndcm ach  a. R h , In  seiner Diasertation (Marburg 1913), 
aus der hier ein Auszug gegeben wird, yerwirft Vf. fiir die intermittierenden 
Sprudel die einen unterirdischeri Hohlraum yorauasetzende Tbeorie PrCTETs und 
A n d r e  a e s , aber auch die yon H e n r ic h  (Ztachr. f. prakt. Geologie 18. 447; C. 
1911. I. 754) gegebene Erklarung. Die Ursache der Aufwartsbewegung des W. 
kann nur in dem plotzlichen Eintritt und Aufsteigen groBerer Gasmengen ais ge- 
wohnlich im Bohrloch gegeben sein. Der Gasdruck muB in den Zwischenzeiten 
periodisch bestiindig von einem Minimum zum Masimum wechaeln. W eiter muB die 
Periodizitat durch den schwankenden Druck der W assersaule bedingt sein, indem mehr 
W . ausgeworfen wird, ais in derselben Zeit aus den Schichten u. Spalten zuflieBt. 
Hierdurch wird ein stśirkerer Abstrom von Gas ermoglicht, so daB sich dessen 
Vorrat so weit erschopft, daB der weitere Abstrom durch das wieder langaam 
steigende W . aufgehoben wird und letzteres sogar in den gasfiihrenden Spalten 
yordringt. Die eigentliche Ursache des Intermittierens liegt also in dem MiB- 
yerhiiltnis zwischen dem Auswurf u. dem Zustrom des W . u. ein intermittierender 
Sprudel wird zu einem kontinuierlichen, wenn durch engere Yerrohrung eines 
Bohrloches jeneB MiBverhaltnis beseitigt wird. Diese neue Theorie dea In ter
mittierens lieB sich esperimentell erharten (aiehe das Original) und mit dem In- 
tatigkeittreten der drei gaaliefernden Horizonte lieBen sich die komplizierten Er- 
scheinungen bei den Ausbriichen des Sprudels von Namedy in befriedigender 
W eise erklaren. (Ztachr. f. prakt. Geologie 22. 164—70. April—Mai. Unna i. W.)

E t z o l d .
J. E. P u rv is  und E. H. B lack , D  er Sauerstoff gehalt des Camflusses vor und  

nach der A ufnahm e der Abiodsser von Cambridge. Systematische Wasserunterss. 
iiber das ganze Jahr hin ergaben, daB der O-Gehalt des FluBwaasers 8tarken 
jahreszeitlichen Schwankungen unterworfen ist, und zwar iat er im W inter hoher 
ala im Sommer, daB die suapendierten Stoffe im Sommer iiberwiegen, daB die orga- 
nischen Substanzen durch Selbatreinigung infolge der reichliehen Algenflora bald 
auf eine normale Hohe reduziert werden. Betrefia Einzelheiten muB auf das Ori
ginal yerwiesen werden. (Proc. Cambridge Philos. Soc. 17. 353—68. 11/5. [23/2.] 
Edinburgh. Sep. von den Vff.) G r im m e .

Louis B.onle, Uber den JEinflufi der im  Flufiwasser geldsten Sauerstoffmenge 
a u f  das Aufw drtsw andcrn des Lachses (Salmo salar L.). Die Tatsache, daB die 
Kustenfliisse der sudlichen Bretagne nicht in gleichem MaBe von den Lachsen 
besucht werden, erklart Yf. mit dem yerschiedenen O-Gehalt des FluBwasaers. 
Die Lachse beyorzugen diejenigen Flusse, dereń W. den groBten Gehalt an gel. O 
zeigt. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 158. 1364—66. [11/5.*].) D u step .b e h n .

C harles M oureu, D ie Gase der Thermalguellen. Seltene Gase utid Sadio- 
aktivitat. Therapeutische, geophysikalische und  astrophysikalische Betraćhtungen. 
Zusammenfassende Ubersicht iiber das V. der aeltenen Gase und radioaktiyen 
Emanationen, speziell in den Thermaląuellen, die Grundziige der Analyse dieser 
Gasgemische und ihre Bedeutung fur die Therapie, Geo- und Astrophysik. Ygl. 
auch Journ. de Chim. physique 11. 63; C. 1913. I. 1786. (Journ. Pharm. et Chim. 
[7] 9. 369—74. 16/4. 446—54. 1/5. 503—10. 16/5. 550—59. 1/6.) DC s t e r b e h n .

W. M. Foote, Uber ein neues Meteoreisen vom 31ount E d ith , Ashburton, Dislrict, 
Westaustralien. Das am 20. April 1913 gefundene Eisen wiegt 161 kg, weist 
keinerlei Schmelzkruste auf und zeigt Schreibersitnadeln und Troilitkugeln mit 
Einachlussen yon Oliyin. Der Oktaedrit stimmt sehr mit Bella Koca (Mesiko)
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uberein, welchea aber 1,53 weniger Ni und 1,98% mehr Fe enthalt. D. 7,86. Fiir
das moglichat reine Eiaen fand W H I T F I E L D  die unten stehende Zua. In  H C 1

waren 1,115% der M. unl. Nach dem Phoaphorgehalt sind 2,10% Schreiberait 
zugegen.

Fe Ni Co P  C Cu Si S , Summę
S9,500 9,450 0,625 0,316 0,017 0,013 0,005 0,005 99,931

(Amer. Journ. Science, S il l im a n  [4] 37. 391—98. April.) E tzo ld .

H. E. C iarkę und H. L. B ow m an, Uber die Zusammensetzung eines mit dem 
Meteoritenschwarm am 22. Oktober 1903 in  Dokachi, Bengał, gefallenen Meteorsteins. 
Die Kruste ist briiunlich, die Schnittflache zeigt eine graue Matrix mit wenigen 
braunlichen Oliyinkrystallen und Kornern von metallischem Eisen, Troilit und 
sparlichen Chondren. U. Mk. beateht die Matrix aus einer feinkornigen Mischung 
von 01ivin und Bronzit mit unregelmaBigen Kornern von Nickeleisen und Troilit. 
Die Chondren bestehen aus 01ivin, seltener aus Bronzit. Der Stein acheint za 
T scheem aks  Chondriten (Ci) zu geboren u. besteht aua 18,66 Fe-, Ni-, Co-Legie- 
rung (17,45 F e, 1,03 N i, 0,18 Co), 1,11 Magnetit, 4,10 Troilit, 0,17 Schreibersit,
0,05 Chromit, 37,71 in HC1 zersetzbaren u. 37,95 in HC1 unzeraetzbaren Silicaten. 
Die zersetzbaren Silicate sind groBtenteils 01ivin der Zus. F e,S i04*Mg2Si04, die 
nicht zersetzbaren eisenreicher (15% FeO) und A l,03-armer Pyroxen, yielleicht 
auch etwaa Feldspat. (Min. Mag. 16. 35—36; Ztschr. f. Krystallogr. 53. 581—82. 
5/5. Ref. K r e u t z .) E tzold .

Analytisclie Chemie.

A. de D om in ic is, Die Methode van Bemmelens zur Untersuchung von Laterit- 
bdden und der Yorgang der Lateritbildung in  italienischen Ackerboden. Auf Grund 
aeiner in Gemeinschaft mit N. Colio ausgefuhrten Verss. kommt Vf. zu folgenden 
Schliissen: W enn auch die Methode v a n  B em m elens  keine quantitativen Resultate 
gibt, so kann sie jedoch mit Vorteil zur Best. der Natur der Bodenkolloide beran- 
gezogen werden. Eine quantitative Methode gibt es heute noch nicht. Nach 
v a n  B em m elen  laasen sich die Bodenkolloide in 2 Klassen einteilen. Die erste 
umfaBt die Kolloide, welche durch HC1 gel. werden, so z. B. Aluminiumgelhydrat, 
Hydrolysierungsprodd. yon Silicaten und alie die Verbb., in denen A1,03 und SiO, 
in einem Verh&ltnis nicht unter 1 :3  stehen. Yerbb. mit einem Yerhaltnia Al,Oa : 
SiO, unter 1 :3  konnen nur durch H ,S 04 in Lag. gebracht werden. Hierhin ge- 
horen vor allem die Kaoline. Die Al-Gelhydrate sind vor allem fur die Laterit
bildung in jiingeren Boden verantwortlich zu machen. Lateritbildung ist in ita- 
lieniachen Ackerboden wenig yerbreitet. (Staz. sperim. agrar. ital. 47. 282—96. 
Portici. Chem.-landwirtsch. Vers.-Station.) Grim m e .

F ranz R each, Aąua destillata. In Yerfolg der Arbeiten W ischos (Pharm. 
Poat 47. 145; C. 1914. I. 1693) polemiaiert Vf. gegen die Ausfuhrungen B a r - 
La dea n s  (Pharm. Zentralhalle 55. 115; C. 1914. I. 914) und beschreibt einen prak- 
tischen A pp. zur A ufnahm e von destilliertem W ., der auf Grund beigegebener Ab- 
bildung leicht herstellbar ist. (Pharm. Post 47. 279—80. 6/5. Linz-Urfahr.) Grim m e .

E lsę N o c k m a n n ,  Z u r  Bestimmung der K artę  in  Wasser. Eine Naehprufung 
dea BLACHERschen Titrationsrerf. mit g ly ce rin h a ltig e r, alkoh. Kaliumpalmitatlag. 
(Chem.-Ztg. 37. 56; C. 1913. I. 652) im Vergleich mit der iib liehen  Methode yofe 
Cla r k  ergab, daB die Methode allen Anforderungen geniigt, die an ein Schnell-

XVIII. 2. 6
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verf. gestellt werden. Die erhaltenen W erte weichen von den gewichtsanalytisch 
ermittelten hochatens um 1,5 Hartegrade ab, bei sehr barten W W. bis zu 3 Harte- 
graden. Hoher Gehalt an MgO wirkt nicht storend, ebenso nicht Fe- u. Mn-Salze. 
Die BLACHEEsche Methode ist sehr geeignet, die Cl a r k  sche Seifentitration zu 
ersetzen. (Pharm. Zentralhalle 55. 435—37. 7/5. Breslau. Chem. Unters.-Amt der 
Stadt.) G r im m e .

C. R eese und J . Drost, Zwei zuverlassige Methoden der colorimetrischen Bc- 
stim mung von B lei und  K up fer im  Trinkicasser. Um den storenden EinfluB der 
Farbungen durch Eisen, organische Stoffe usw. bei der colorimetrischen Best. von 
Pb und Cu in Trinkwassern zu eliminieren, yergleichen die Vff. die HsS-Fiirbung 
im bleihaltigen W. mit der Farbung in demselben, aber bleifreien W. Eine zweite 
Methode beruht darauf, daB man das in Ggw. von Ammoniumnitrat gefallte Blei- 
sulfid in HNO„ lost, mit H ,S 04 abraucht und das Bleisulfat durch W aschen mit 
verd. H ,S 04 von Fe und Cu befreit. Das Bleisulfat wird mit Natriumacetat ge- 
lost und in der Lsg. colorimetrisch bestimmt. Im F iltra t des Bleisulfats wird Cu 
nach W in k l e r  bestimmt. (Ztschr. f. angew. Ch. 27. 307—12. 26/5. [6/4.] Nahrungs- 
mitteluntersuchungsamt d. Landwirtschaftskammer f. die Provinz Schleswig- 
Holstein. Kiel.) J u n g .

R ene D ubrisay , Uber eine neue Methode der physikalisch-chemischen Volumetrie. 
(2. M itte i lu n g .)  (Forts. yon Buli. Soc. Chim. de France [4] 13. 657; C. 1913. II. 
714.) (Kurze Reft'. nach C. r. d. l’Acad. des sciences s. C. 1913. II. 616; 1914. I. 
223.) Nachzutragen ist folgendes. Eine kleine Abanderung des App. ermoglichte 
eine wesentliclie Abkiirzung der Arbeit, indem nicht mehr Vaselineol, sondern Bzl. 
ais Losungsmittel der Fettsaure (Stearinsaure oder Ólsaure) benutzt wird. — Mit 
Hilfe der erwahnten Methode liiBt sich Phenol noch in einer ca. 7iooo"n ' Lsg. mit 
Yio-u- Natronlauge titrieren. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 15. 444—51. 20/5.)

DOs t e r b e h n .
E m an. Senft, Beitrag zur Mikrochemie einiger Anthrachinone. Zum mikro- 

chemischen Nachweis der Bhodocladonsaure lśiBt sich die Eigenschaft dieser S. 
yerwenden, daB sie sich in Na2COs oder NaHCOa mit rotbrauner Farbę lost, und 
daB diese Lsg. KMn04 bereits in der Kalte unter B. eines rotlichen Nd. entfarbt. 
Die S. ist in allen gebrauchlichen Losungsmitteln ungemein swl. HNOa lost den 
Korper ohne Farbung. Konz. H ,S 04 lost ihn mit intensiy purpurroter Farbę. 
Letztere yerblaBt rasch zu Gelb, wobei sich die Rhodocladonsaure in sehr charak- 
teristischen, in der Flachę gesehen uberaus diinnen, an beiden Enden ab- 
gerundeten Plattchen, manchmal auch von oyaler, elliptischer oder kreisrunder 
Form, welche, auf der Kante aufgestellt, sich ais dunne Nadeln prasentieren, wieder 
abscheidet. Daneben findet man auch dolchformig zugespitzte Nadeln. Neben 
der Gestalt der Krystallchen ist noch die fuchsrote Farbę derselben auBerordentlich 
charakteristisch. Auf diese Weise hat Vf. die genannte S. in einer Reihe von 
Cladoniaarten nachgewiesen.

Die Solorinsaurc sublimiert bei einer Temp., welche sehr hoch iiber dem F. 
liegt, unter Entw. von gelben Dampfen. Das Sublimat ist schón dichroitisch; es 
erscheint auf einer schwarzen Unterlage griingelb, auf weiBer Unterlage schon 
rotlich. Es besteht u. Mk. aus amorphen, fast farblosen Kornchen, die bald in 
dunne, gleichmaBig breite, an beiden Enden schief abgestutzte Nadeln ubergehen, 
welche schwach blaBgelb gefarbt sind. Die dickeren Krystallchen sind orangerot 
gefarbt. Das Sublimat (sowie auch die reine Solorinsaure) ist in konz. H3S04 mit 
yioletter Farbę 1.; die yiolette Farbę geht bald in Gelb uber, wobei sich ein 
flockiger, amorpher, gelber Nd. abscheidet, der sich allmahlicb in sehr dunne,
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orangerote (oder gelbe), zumeist ungemein kurze Stabcben yerwandelt. Manchmal 
reihen sich die Krystallchen zu groBeren Fiiden aneinander, welche strahlenfórmig 
angeordnet erscheinen. Der direkte Nachweis der Solorinsaure in der Flechte 
gelingt nach diesem Verf. nur sehr Bchwer (im Gegensatz zur Rhodocladonsaure), 
ausgezeichnet dagegen, wenn man von dem Sublimat der Flechte ausgeht. In 
10%ig. k. Kalilauge farben sich die Krystallchen der Solorinsaure anfangs rotlich, 
dann rot und schlieBlich violett. Eine Lsg. erfolgt nicht; erst beim Erwarmen der 
FI. zerfallen die Krystallchen unter B. eines amorphen, violetten Nd. In sd. Ol 
(Knochenol, Paraffinol) ist die Solorinsaure swl.

Das in der Flechte Physcia endococcinea Krb. entbaltene Bhodophyscin  krystal- 
lisiert aus sd. Eg. sehr undeutlich in kleinen, orangegelben oder orangeroten, zu 
Biischeln oder kleinen Sosetten yereinigten Krystallchen. Manchmal erscheint die 
Ausscheidung in amorphen, orangeroten Schollen. Sublimiert nicht. In  konz.
H ,S04 ist der Korper mit purpurroter Farbę 1., die bald in schmutzig Braunrot 
und schlieBlich in Grim tibergeht, wobei sich ein amorpher, feinkorniger, schmutzig 
braungriiner Nd. abscheidet. Mit 10°/0ig. Kalilauge erfolgt sofort eine himbeerrote 
Lsg., spater die B. eines amorphen, yioletten Nd. In h. Ó1 ist der Korper unl. — 
Das in Blastenia arenaria und Blastenia percrocata enthaltene B lastenin  ist sil. in 
Chlf.; es liefert ein gelbes Sublimat, welches im Gegensatz zur Solorinsaure nicht 
dichroitisch ist. DaB Sublimat besteht aus kleinen, gelben Tropfchen und winzig 
kleinen, fast farblosen Krystallchen, die in 10%ig- Kalilauge nur teilweise 1. sind. 
Die Tropfchen farben sich mit Kalilauge carminrot, ohne sich zu losen. In konz.
H ,S04 ist das Blastenin, bezw. das Sublimat mit carminroter Farbę 1.; die Farbę 
geht yerhaltnismaBig langsam in Gelb iiber, wobei sich winzige, farblose oder 
citronengelbe, haufig zu Garben, Doppelbesen oder Rosetten vereinigte Nadeln ab- 
scheiden. In h. Knochen- oder Paraffinol ist das Blastenin mit gelber Farbę sil.; 
es krystallisiert langsam aus dieser Lsg. in gelben bis orangeroten, zu Garben 
oder Biischeln yereinigten Nadeln. (Ztschr. Allg. Ósterr. Apotb.-Ver. 52. 165—60. 
25/4. 181—83. 2/5. 201—2. 9/5. Wien. Landwirtschaftl.-chem. Versucbsstation.)

DttSTERBEITN.
Charles L o rm an d , Uber die Bestimm ung des Jods in  den zur Bereitung der 

Jodotanninpraparate dienenden Extrakten. Die Best. des Jodgehaltes in diesen 
Eitrakten gelingt, wenn man die organische Substanz in Ggw. von AgNOa durch 
HNOs zerstort. (Buli. d. Sciences Pharmacol. 21. 195—99. April.) DUs t r b e h n .

L. M arino und F. G onnelli, Uber eine neue Modifikation der Methode Kjel- 
dahls. Nach Verss. der Vff. gibt die von OEFELE (Pharm. Zentralhalle 52. 1121;
C. 1911. II. 1709) yorgeschlagene Modifikation der KjELDAHLschen Methode keine 
einwandfreien Resultate (Fehler ca. l°/o N). Ausgezeichnete Resultate erhielten 
sie, wenn auBer Va0 5 (0,2 g) noch K2S04 (ca. 7 g) dem SchwefelsiiureaufschluB 
zugesetzt wurde, wobei gleichzeitig die Dauer des Aufschlusses bedeutend ver- 
kUrzt wurde. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] 23. I. 523—30. 5/4. Pisa. Allg. 
chem. Inst. d. Univ.) G r im m e .

A. Stntzer, D ic Bestimm ung des Stickstoffs in  Mischungen von Kalksalpeter mit 
Kalkstickstoff. Es hat sich gezeigt, daB die Ermittlung des Stickstoffgehalts in Ge- 
mischen yon Kalksalpeter u. Kalkstickstoff nach yerschiedenen bekannten Methoden 
zu geringe W erte ergibt. Genaue Resultate werden dagegen nach der „Methode 
Schlosing11 erhalten, wenn man statt mit Eisenchlorur die Mischung einzudunsten, 
die Erwarmung in kleinen Glaskolben mit Bunsenyentil, also unter schwachem 
Druck, yornimmt. Nach halbstiindigem Erwarmen im Wasserbad nimmt man mit 
der Platinose eine Spur der FI. heraus, priift mit Diphenylamin und arbeitet,

6 *
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wenn keine Nitratrk. mehr eintritt, nach K j e l d a h l  weiter. (Chem.-Ztg. 38 . 597. 
9/5. Konigsberg.) J ung.

F r. M arsha ll, Studien uber eine neue Methode zur quantitativen Bestimm ung  
des Kaliums. Es wurde die folgende Methode zur Kaliumbest. ausgearbeitet. Von 
der zu untersuchenden Lsg., welche nur die Alkalien ais Chloride enthalfen darf, 
wird ein aliąuoter Teił (etwa 0,05 g K20  entsprechend) in ein Becherglas pipettiert
u. zur Trockne eingedampft. Den Riiekstand lost man in 2 bis 3 Tropfen W asser 
und fallt kalt mit einem UberschuB an 2°/0ig. alkohol. Weinsaure, die mehrere 
Tage uber festem Kalium bitartrat gestanden hat und dann abfiltriert wurde. 
Nacli dem Fallen gibt man noch 96% ig. kalibitartrathaltigen A. zu, kocht etwa 
10 Min. auf dem W asserbade, laBt dann das Becherglas 24 Stdn. stehen, filtriert 
durch einen gewogenen Goochtiegel, wascbt mit A. aus und wagt ais Kalium
bitartrat. Durch Diyiaion mit 3,992 erhalt man die entsprechende Menge KaO. 
(Chem.-Ztg. 38. 585—87. 7/5. u. 615—16. 14/5. Yersuchslab. am landwirtschaftl. 
Inat. d. Uniy. Halle.) J ong.

Ja e n ic k e , Uber eine einfache Bestim m ung von metallischem Quecksilber in  der 
grauen Salbe. 5 g  Salbe werden zweimal in einem 75 ccm-Glasrohrchen mit je  
50 ccm PAe. ausgeschiittelt, worauf sowohl der ungel. gebliebene Riiekstand an 
metallischem H g , ais auch das im PAe. gel. F ett nach dem Entfernen des 
Losungsmittels zur W agung gebracht wird. (Pharmaz. Ztg. 59. 363. 6/5. Aachen.)

DfJSTEKBEHN.
Th. Z e re w itin o w , Bemerkung zur magnesiumorganischen Methode der B e

stimmung bon H ydroxijlgruppen. Die auf Verwendung von CH3MgJ ais Reagens 
und yon Pyridin ais Losungsmittel beruhende Methode zur ąuantitatiyen Best. der 
OH-Gruppen wird haufig die ZEREWITINOWsche Methode genannt. Mit Riicksicht 
auf den Anteil T sc h u g a je w s  ersucht Yf., die Methode ais diejenige von TsCHU- 
g a je w  und Zer ew itin o w  zu bezeichnen. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 47. 1659. 23/5. 
[6/5.].) J ost.

J . Lifachiitz, Quantitative Bestimmung der Cholesterinstoffe nebeneinander. Die 
Grundlagen der friiher (vgl. Biochem. Ztschr. 48. 373; 54. 212; C. 1913 .1. 1233; II. 
997) ausfuhrlich geschilderten spektrometrischen Methode zur Best. des Cholesterins u. 
des Oxyćholesterins, auch nebeneinander, werden durch weitere Verss. erganzt. Die 
spektrometrische Best. des Cholesterins neben Oiycholesterin laBt sich durch ein 
gewichtsanalytisches Verf. in der Weise kontrollieren, daB zunachst mit Digitonin 
gefallt wird, wobei neben dem gesamten Cholesterin auch das Oiycholesterin zum 
Teil in den Nd. geht. Im Nd. kann dann das Oiycholesterin mit Hilfe der Essig- 
schwefelsaurereaktion spektrometriach bestimmt und von der Summę der ais 
Digitoninyerb. ausgefallten Cholesterine abgezogen werden. Diese gewichtsana- 
lytisebe Best. ergab im Parallelvers. genau den gleichen W ert fur das Cholesterin 
wie die rein spektrometrische.

M&n kann im Gemisch der Digitoninkompleie auch beide Komponenten, 
Cholesterin und Oiycholesterin, jedes fur sich, spektrometrisch beatimmen; das 
erstere in der ublichen Weise mit Hilfe der Esaigschwefelsaurerk., das Cholesterin 
mit der Acetanhydridschwefelsaurerk., aber nicht Wie sonst in Chlf.-Lsg., in der 
das Digitonincholesterid swl. ist, aondern in Eg.-Lsg. Man hat hierbei nur zu be- 
achten, daB in dieser Lsg. die Rk. sehr yiel langaamer yerlauft und erst nach
4 Stdn. ihr Maiimum erreicht hat.

Das D igitoninoxycholesterid, aus alkohol. Lsg. reinen Oiycholeaterins mit 
alkohol. Digitoninlsg. gefallt, kry8tallisiert in silbergl&nzenden rhombischen
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Tafelchen die bei 200° sich gelb fiirben, bei 200—210° zusammenfallen und aehr 
langsam bei 215—218° zu einer rotbraunen, dickfl., durchsicbtigen M. schmelzen. 
Die spektrometrische Best. ergibt einen Cholesteringehalt yon 25,27, bezw. 25,23%; 
es koinmt also ein Mol. Digitonin auf ein Mol. Oiycholesterin.

Das Oxycholesterin, das gegen die Einw. yon Alkali nahezu unetnpfindlich ist, 
wird yon Sauren aiiBerst leicht in Produkte umgewandelt, welche die Essigsehwefel- 
saurereaktion nicht mehr geben. Zum ScliluB gibt Vf. noch eine Reihe von zu- 
sammenfassenden Leitsatzen fiir die Ausfiihrung seiner spektrometrischen Methode. 
(Biochem. Ztschr. 62. 219—44. 11/5. 27/3. Hamburg.) R ie s s e r .

A T o n in e lli, Spezifischc Iieaktion des A thylalkohols; dessen Identifizierung in  
Gegenwart von A ldehyd , Aceton, Methylalkohol etc. Zum Nachweis des A. sind 
folgende L3gg. erforderlich: 1. Eine L9g. von 1,5 g 1,2,4-Dinitrotoluol, F. 70,5°, in 
200 ccm eines Gemiscbes aus 1 Tl. CS2 und 2 Tin. A. — 2. Eine Lsg. von 12 g 
Jod in 100 ccm A. — 3. Eine Lsg. von 40 g KOH in 100 ccm W. In einen gra- 
duierten 10 ccm-Zylinder bringt man 2 ccm der zu untersuchenden FI., sodann
2 ccm der Jodlsg., schttttelt, wartet 2 Minuten, setzt 4 ccm der Kalilauge hinzu, 
schuttelt, bis yollige Entfarbung eingetreten ist, gibt 2 ccm des Dinitrotoluol- 
reagenses hinzu, schuttelt, stellt den Zylinder auf weiBes Papier und beobachtet 
(nicht bei kiinstlichem Licht) die obere Schicht der FI. Letztere farbt Bich bei 
Ggw. einer geniigenden Menge A. erst orangegelb und yerblaBt dann, um raBch 
eine intensiy granatrote Fiirbung anzunehmen. Bei Ggw. sehr geringer Mengen 
yon A. (Minimum 3% ) nimmt die Intenaitat der Fiirbung allmahlich bis zu einer 
rosa oder gelbrosa Fiirbung ab. Methylalkohol und Aceton storen die Rk. nicht, 
W. und Aldehyd erst dann, wenn sie in groBen Mengen zugegen sind. Dagegen 
yerhalten sich einige hóhere Alkohole wie der Athylalkohol; daher ist es notwendig, 
yorher 25—100 ccm der Probe in einem Scheidetrichter mehrmals mit dem doppelten 
Yolumen einer 5%ig. Alaunlsg. unter Zusatz yon etwas Bzl. oder PAe. zu schutteln, 
die wss. Schicht der fraktionierten Dest. zu unterwerfen u. die zwischen 60 u. 80° 
iibergehenden Anteile in Fraktionen yon etwas mehr ais 2 ccm aufzufangen und 
jede dieser Fraktionen in der oben angegebenen Weise zu priifen. Wenn die Probe 
so wenig 1. Prodd. enthalt, daB keine zur Vornahme der Rk. ausreichende Menge 
Destillat erhalten wird, 30 gebe man das Destillat in den Kolben zurilck, fiige
3 ccm Aceton hinzu u. wiederhole die Dest. (Ann. Chim. analyt. appl. 19. 169—70.
15/5. Genua. Chem. Lab. d. Zollamtes) DOs t e r b e h n .

S. C ondelli, Uber den Nachtceis und  die Bestimm ung von Saccharin in  zu- 
sammengesetzten M aterialien. In Yerfolg friiherer Arbeiten und auf Grund neuer 
Ver3s. gibt Vf. 2  Methoden zur Best. von Saccharin. Gebraucht werden folgende 
Reagenzien: a) Eine gesiittigte, was. Lag. yon MgSOł und MgO durch Kochen der 
Bestandteile mit W. hergestellt — b) Natriumtannatlosung, wird stets frisch her- 
gestellt duręh Auflosen von 2 g Gerbsśiure in 10 ccm 25% 0ig. NaOH. — c) Car- 
bonatfreies MgO. — d) Ligroin Kp. 100—120°. — e) Frisch destillierter Ather. —
f) Eine Mischung gleicher Teile A. und PAe., Kp. unter 70°, frisch deatilliert. —
g) Ca. 10-n. H ,S 04. — h) Kalt gesiittigte, wss. KMn04-Lsg. — i) 96%ig. Alkohol.
— 1. M e th o d e : Bei festen Materialien werden je  nach dem Saccharingehalt 
10—50 g mit so viel Lsg. a) yerrieben, daB yoraussichtlich 100—150 ccm Filtrat 
erhalten werden konnen. Unter Umruhren auf dem W asserbade auf 40° erwarmen, 
Prufen der Rk., eyentuell nach Zusatz yon Lsg. a , und % Stde. bei 40° halten. 
Bei fl. Ausgangsmaterial werden 10—100 ccm mit MgS04 in der Kalte gesattigt, 
dann bringt man auf das W asserbad und setzt in kleinen Portionen MgO bis zur 
deutlich alkal. Rk. hinzu. Nun yersetzt man, wenn notig, mit einigen ccm yon



86

Tannatlsg. b bia zur Klarung, wobei die Wrkg. eyentuell mit etwas A. yerstarkt 
werden kann. Nach Auffiillen auf ein bestimmtea Volumen filtriert man, sauert 
50—100 ccm Filtrat in einem Scheidetrichter mit 20—30 ccm 11,804 an u. schuttelt 
dreimal mit dem gleiehen Vol. A. -f- PAe. aua. Abdampfriickstand in yerd. 11,804 
gel. auf dem Waaaerbade tropfenweise mit KM n04-Lsg. bia zur bleibenden Rosa- 
farbung yersetzen, F iltrat dreimal mit frisch destilliertem A. ausschiitteln. Ab- 
dampfriicketand der Sth. Lsg. =  Saccharin. — 2. M e th o d e . Bei Anwesenheit 
yon viel F ett, ath. Olen, A. oder anderen Substanzen, die Saccharin losen, gibt 
man 25—50 g der Proben in einen Scheidetrichter, schuttelt mit 100 ccm der 
Lag. a durch, erwarmt auf 50—60° und schuttelt kraftig mit 100 ccm Ligroin, 
filtriert die was. Lsg. nach mehrstiindigem Stehen in einen zweiten Scheidetrichter 
und yerfahrt dann weiter wie bei 1. — Vf. gibt an Beiapielen Belege fiir die 
Brauchbarkeit beider Methoden. (Staz. sperim. agrar. ital. 47 . 308— 16; Boli. Chim. 
Farm. 53 . 97—102. 14/2. 1914. [Dez. 1913.] Livorno. Chem. Lab. d. Zollyerwaltung.)

G e im m e .
E. P. H au ss ler, Jieaktionen des Vanillins. Vanillin gibt mit beatimmten 

Klassen yon organischen Verbb. unter dem EinfluB yon HC1 oder H ,S 04 typische 
Farbenrkk. Verss. iiber die Empfindlichkeit solcher Rk. haben ergeben, daB sich 
z. B. mit Phloroglucin noch 0,000005 g Vanillin durch deutliche Rosafarbung, mit 
Paraphenylendiaminchlorhydrat noch 0,0000005 bis 0,0000008 g Vanillin durch 
schwache Gelbfarbung beim Eindunsten naehweisen lassen. Von Monoaminen 
geben die primaren Anilin, Sulfanilsiiure, Anthranilsiiure, «-Naphthylamin, Glykokoll 
und «-Alanin Gelbfarbung. Diphenylamin gibt schwache Gelbfarbung, die auf Zu
satz yon HC1 stark gelb und beim Eintrocknen ultramarineblau, bei Zusatz yon 
Ammoniak rotyiolett wird. m- und p-Phenylendiaminchlorhydrat reagieren wie 
die primaren Monamine. Mit Acetanilid, Benzamid und Phenacetin tritt erst bei 
Saurezusatz schwefelgelbe Farbę auf. Piperazin farbt stark gelb, beim Erwarmen 
mit yerd. HC1 und H ,S 04 yoriibergehend rotyiolett, mit Ammoniak fast ganz ent- 
farbt. Harnaaure gibt nur Gelbfarbung beim Eindunsten mit verd. H ,S 04, wird 
mit Ammoniak wieder farblos. u- und ^9-Naphthol geben Farbungen, die von- 
einander deutlich abweichen. «-Naphthol gibt mit HC1 blauliche, dann rotliche 
Fiirbung, mit H,SO< starkę Blaufarbung, (9-Naphthol wird rot mit HC1, macht man 
ammoniakaliach und dunstet ein, so entsteht ultramarineblaue Farbę die beim 
Eintrocknen yerschwindet, mit H ,S 04 entstehen rote und blaue Flecken, die beim 
weiteren Eindunsten rotyiolett werden.

Malonsiiure liefert beim Eindunsten rosarote Ringe, nach Befeuchten mit yerd. 
HC1 oder H,SO* wird die Masse stark rotyiolett. Milchsaure liefert erst bei 
langerem Erwarmen mit yerd. H ,S04 eine dunkelyiolette Farbę. Citronensaure 
gibt beim Eindunsten mit Yanillin und nachherigem Erwarmen mit yerd. H2SOt 
stark yiolette Farbung, beim Zusatz yon W. geht die Farbę iiber Blauyiolett in 
HellgrUn, u. auf Zusatz von Ammoniak in lebhaftes Rot uber. Monobenzylmalon- 
siiure wird beim Eindunsten mit H,SO< carminrot, Zimtsaure griin, i-Mandelaaure 
rotgelb beim Erwarmen, beim Eindunsten dunkelgriin, beim Ammoniakalisch- 
machen gelbbraun; Teresantalsaure rot, allmiihlich yiolett, wobei ein campher- 
ahnlicher Geruch auftritt. Paraldehyd, sowie 40%ig. Formaldehydlsg. liefem keine 
Farbung, yersetzt man aber den Ruckatand mit Ammmoniak, so entsteht rotbraune 
Farbung. Dunstet man eine Lsg. von salpetersaurem Strychnin und Vanillin in 
yerd. A. ein und fiigt zum Riickstand ein paar Tropfen verd. HC1, so farbt sich 
derselbe beim Erwarmen gelbbraun, entfarbt sich bei Zusatz yon W . u. wird mit 
Ammoniak gelb. (Ztschr. f. anal. Ch. 53. 363—71. 15/4.) JUNG.

W ilh e lm  M orres, Einheitliche Sauregrade fu r  die M ilchprufung. Vf. beapricht
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die yerschiedenen Auadruckaweisen fiir den Sauregrad yon Milch. Die Sauregrade 
naeh S0XHLET, So x h l e t -H e n k e l , Se b e l ie n  und T h Or n e r  haben, abgeaehen von 
ihrer Verschiedenheit, den Nachteil, daB sie willkurlich sind und nicht angeben, 
wieviel Milchaaure eine Milch enthalt. DORNIC gewann zuerst eine wissenschaft- 
lich einwandfreie Grundlage, indem er V«'n- NaOH auf 10 ccm Milch yerwandte;
1 ccm dieser Lauge entapricht 0,01 g M ilchsaure  in 10 ccm M ilch oder 0,1 °/0 M ilch- 
aaure. Bei normaler, friscber Milch zeigen natiirlich auch die DORNlCschen S au re 
grade nicht Milchaaure, sondern den Gehalt an sauren Kalkphosphaten, C02 usw. 
an. M a r s h a l l  empfiehlt, die gebrauchlichen ’/io"n ' Lauge beizubehalten u. 9 ccm 
Milch zu yerwenden, was auf dasselbe hinauskommt. Vf. empfiehlt, die DORNIC- 
schen Grade nach  der MARSHALLschen Abanderung allgemein einzufuhren. (Ósterr. 
Molk.-Ztg.; Milchwirtachaftl. Zentralbiatt 4 3 . 229—33. 1/5. Friedland in Bohmen.)

RttHLE.
Kloae, Bestimm ung des Fełtgehaltes nach, D . W . Kooper, beziu. Dr. Wendler 

und Trockensubsłanzbestimmungen nach M ai und  Rheinberger in  Kasen. Es wurden 
vergleichende Pettbesiat. mit den Verff. von KOOPER (Milchwirtachaftl. Zentralbiatt 
41. 753 und 4 2 . 353; C. 1913. I. 466 u. II. 458) und W e n d l e r  (Milchwirtachaftl. 
Zentralbiatt 41. 763; C. 1 9 1 3 .1. 467) eineraeit8 und dem gewichtsanalytiachen Verf. 
yon B o n d z y n s k i - R a t z l a f f ,  Milch-Ztg. 32 . 65; C. 1 9 0 3 . I. 605, und W e ig m a n n , 
Ztachr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 24 . 131; C. 1912. II. 946) andereraeits 
ausgefiihrt. Ea zeigte sich, daB die nach dem KooPERschen Verf. erhaltenen Werte 
faat ausschlieBlich niedriger liegen ala die nach der Gewichtaanalyse erhaltenen; 
der Unterschied betrug im Hochstfalle nicht ganz —2%. Fiir praktische Zwecke 
iat diese Genauigkeit noch geniigend. Mit dem WENDLERschen Verf. wurden in 
den wenigaten Fallen mit dem KooPERschen Verf. ubereinstimmende W erte er- 
halten und auch gegen die Gewichtaanalyse so groBe Unterschiede festgeatellt, daB 
die Anwendung des WENDLERschen Verf. selbat zu einer yorlaufigen Unters. ais 
bedenklich erscheint, zumal bei Magerkascn iiberhaupt keine Fettabacheidung eintrat.

Das Verf. von M a i und R h e i n b e r g e r  (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuB
mittel 24. 125; C. 1912. II. 962) wurde mit dem gewichtsanalytisch.en Verf. (Trocknen 
der Substanz mit Seeaand bis zur Gewichtskonatanz ohne Vortrocknung) yerglichen; 
ea wurden bierbei noch bessere Ergebnisse erzielt ais von G e ig e e  (Milchwirtschaftl. 
Zentralbiatt 41. 737; C. 1913. I. 466), der Unterschiede bis zu 2,2°/0 fand. Fiir die 
Beendigung der Dest. wurde der Zeitpunkt gewahlt, bei dem die Temp. yon 200° 
gerade oder fast erreicht war. Beim Cberechreiten dieser Temp. wurden fiir die 
Trockensubstanz zu niedrige W erte erhalten. Ein nur halbatundiges Stehenlassen 
des Deaillates bei 15° geniigt nur dann, wenn die Petroleumschicht yollig klar ge- 
worden ist. (Milchwirtachaftl. Zentralbiatt 4 3 . 225—29. 1/5.) R O h le .

A rtu r H. R osenberg , Bestimm ung von freiem, Aminosaurestickstoff im  B lu te  
nach van Slyke m it salzsaurer SublimatlSsung. Die EnteiweiBung dea Blutes nach 
Sc h en k  durch Fallung mit 8alzsaurer 2%ig- Sublimatleg. ist sehr geeignet, um, 
selbat bei Anwendung yon nur 20 ccm Blut, den Aminosaure-N nach VAN Sl y k e  
zu bestimmen. In  einigen Verss. an menschlichem Blut, aus der Armyene ent- 
nommen, ergaben sich W erte yon 10,2—12,5 mg N pro 100 ccm Blut. Die leicht 
und schnell ausfuhrbare Methode empfiehlt Bich fiir klinische Zwecke. (Biochem. 
Ztschr. 62. 157—60. 7/5. [3/4.] Berlin. Chem. Abt. d. Pathol. Inst.) R ie s s e r .

S. Condelli, Uber die Halphensche Baumwollsaatolreaktion und  iiber einen ver- 
besserten Apparat zu  ihrer A usfuhrung. Auf Grund umfassender Unteras. kommt 
Vf. zu dem Reaultat, daB es unbedingt notig ist, die Rk. stets in gleicher Weiae 
auazufiihren, um Yergleichswerte zu erhalten. Es empfiehlt sich, die Rk. im ge-
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schlossenen Rohrę unter Erhitzen in einer Salzlsg. auszuftihren. P/j-stdg. Erhitzen 
auf 100—129° unter Druck in Ggw. von W asserdampf zerstort das Chromogen 
nicht. Mit den durch Veraeifung hergeatellten Fettsauren laBt sich die Rk. nur 
mehr ungenau ausfuhren. Zur einwandfreien Ausfiihrung der Rk. empfiehlt Vf. 
einen praktischen App., der im Original abgebildet ist. (Staz. sperim. agrar. ital. 
47. 368—84. 1914. [Dezember 1913.] Liyorno. Zollverwaltung.) G rim m e .

H. K re is und W. I. B a ra g io la , D ie JErmittlung der Aschenalkalitat bei der 
Milchsaurebestimmung im  Weine. Es soli diese Best. genauer festgelegt und, um 
konstantę W erte zu erreicben, etwas abgeandert werden, gegeniiber der jetzigen 
Vorscbrift im Abschnitte „W ein“ des „Schweizerischen Lebeusmittelbuches11. Es 
wird dazu empfohlen, den RUckstand in der Platinscbale nicht nur zu verkohlen, 
sondern moglichat weiB zu brennen und dann die Asche in der Kalte mit 20 ccm 
7io-n. HCI za losen und in der Kalte unter Verwendung von Methylorange mit 
/io'n- NaOH zuruckzutitrieren. 1 ccm 7io"n* Lsg. entspricht 9 mg Milchsśiure. (Mitt. 

Lebensmittelunters. u. Hyg. 5. 124—26. Basel ii. Wadenswil.)- RUh l e .

Cesare F inzi, Organische Phosphorsiiurevcrbindungen in  konzentrierten Mosten 
und  Weinen. Zur Best. der organischen P , 06 - Vcrbb. benutzt Vf- folgende Methoden.
1. M oate. Abdampfen von 100 ccm Most im Vakuum bei 45—47° bis zum Sirup, 
vermischen mit Glasstaub oder gewaschenem Sand, im Vakuum iiber H2SO< bei 
45—47° unter ofterem Durcharbeiten so lange stehen lassen, bis eine pulyerisier- 
bare, trockene M. entsteht. Im Soihlet 12 Stdn. mit wasserfreiem A., darauf 
12 Stdn. mit absol. A. extrahieren (letzteres im Vakuum, so daB die Temp. 46 bia 
48° nicht iibersteigt). Alkoh. Lag. im Vakuum verdampfen, Ruckstand mit der 
lOfachen Menge einer Miachung von 3K N 03 +  lN a ,C 0 3 durch Schmelzen oxydieren, 
in verd. HNOs losen und im Filtrat P20 6 durch Doppelfallung mit Molybdanlag. 
und Magnesiamiitur bestimmen. Lecithin =  Mg,P20 , X  7,2703. — 2. W e in e . 
500 ccm W ein im Vskuum bei 48° unter tjberleiten von trockener Luft abdampfen, 
Riickatand im Yakuum trocknen, mit Sand mischen, 5 mai mit je  70 ccm A., darauf
5 mai mit je  50 ccm absol. A. bei 45° estrahieren und weiteryerarbeiten wie bei 1.
— Aus den so mit 2 Moaten und 2 W einen erhaltenen W erten zieht Vf. folgende 
Schliisse: Die organischen P ,0 6-Verbb. der Moate atammen aus dem Safte und 
dem Fruchtfleiache der Beeren und sind kein Prod. der Einw. von A. auf die 
Tresterbestandteile. Bei den Mosten exiatiert kein bestimmtes Verhaltnia zwischen 
organischer zu anorganiacher P20 6, jedoch sc h e in t dies der Fali zu Bein zw ischen  
organischer P ,0 6 und N-Yerbb. In  den W einen ist der Gehalt an organischen 
P80 6-Verbb. viel geringer. Die erhaltenen Resultate sind in einer Tabelle zu- 
sammengestellt, betreffs derer auf das Original yerwieaen werden muB. (Staz. 
aperim. agrar. ital, 47 . 337—46. 1914. [Juni 1913.] Parma. Pharm.-chem. Inst. 
d. Univ.) Grim m e .

E rn s t Griese, Versuche zum  chemischen Naehweis kleinster Mengen von Phlorrhizin  
an sich und  in  Gemengen m it Phlorin. Vf. benutzte zum Naehweis kleinster Mengen 
von Phlorrhizin  in Lagg. die Rkk. gegen Eiaenchloridlsg. (offizinelle Lag. auf 1 :100 
verd.), gegen Millons  Reagena: braunroter Nd. oder braunrote Farbung, sowie gegen 
Quecksilberoxydnitrat: welBer Nd. bis Trubung. Der Naehweis gelang in 1 ccm 
folgender Lsgg.:

Eisenchlorid . . . 
Millons  Reagena . 
Quecksilberoxydnitrat

Grenze der Reaktionsfabigkeit 
. . 0,001786 °/0ig. Lag.
. . 0,001976 %ig. „
. . 0,000422 6»/0ig. „
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Die Grenze der Estraktionsfahigkeit von Phlorrhizin einer wss. Lsgg. mit Athyl- 
fither, Amylalkohol liegt bei 0,1 mg Phlorrhizin in 100 ccm W. Mit Hilfe dieser 
Extraktionsmethode gelingt die Darst. eines phlorrbizinfreien P h lo r in s  ( C re m e r  
und S e u f f e r t ,  Ber. Dtsch. Chem. Ges. 4 4 . 2565; C. 1912. II. 1652, F i s c h e r  und 
S t r a u s s ,  Ber. Dtsch. Chem. Ges. 44 . 2467; C. 1912. II. 1653), das sich ais glu- 
cosurieerzcugend erwies. (Beitr. Phys. 1. 23—52. 31/3. Pbysiolog. Inst. Tierarztl. 
Hochschule Berlin. [Direktor: M. C re m e r] .)  F r a n c k .

N. Karawajew , D ie Beslimm ung der spezifischen Warme der Erdoldestillate bei 
hohen Temperaturen. Die mittlere spezifische Warme der untersuchten Erdóldestillate 
wśichst mit steigender Temp. sehr stark. Die spezifische Warme betrug bei 100° 
annahernd 0,48, stieg aber bei 400° nahezu auf 0,60, sie kann zwischen 100—400° 
mit ziemlicher Genauigkeit ais lineare Funktion der Temp. ausgedriickt werden, 
d. h. die Zunahme der spezifischen Warme ist direkt proportional der Temperatur- 
erhohung. Die Abhangigkeit der spezifischen Warme von der Temp. zwischen 100 
bis 400° kann durch die Formel: Cm =  A  u  {t° — 100) ausgedriickt werden, 
worin A  die spezifische Warme bei 100° und u  einen Koeffizienten bedeutet, der 
fur den grofiten Teil aller Erdolprodd. =  0,00038—0,00039 ist. Die spezifischen 
Warmen von Erdoldestillaten verschiedenen spezifischen Gewichts unterscheiden 
sich bei gleicher Temp. nur sehr wenig voneinander. Die wahre spezifische Warme

berechnen, erreicht also bei 400° einen W ert bis 0,7110. (Petroleum 9. 1114—20.

J. H erzog  und W . K le in m ic h e l, Uber die Untersuchung von Liquor Cresoli 
saponatus nach dem Deułschen Arzneibuch. 5. Ausgdbe. Vff. scblagen auf Grund

buches zur Darst. und Priifung des Liąuor Cresoli saponatus vor. — 1. Die An- 
gabe iiber die D. ist vorlaufig zu streichen. — 2. Die Gehaltsbest. geschieht im 
allgemeinen nach den Angaben des Arzneibuches, nur mit anderen Gewichtsmengen. 
Es sind 50 g Kresolseifenlsg. mit 150 ccm W . zu yerdiinnen und nach dem An- 
sauern mit H ,S 04 der Wasserdampfdest. zu unterwerfen. Das Destillat wird mit 
ca. 50 g NaCl yersetzt. Zum Ausschiitteln genugen die vom Arzneibuch vorge- 
schriebenen 80 g A., worauf man den Scheidetrichter mit 20 g A. nachspiilt. Das 
Gewicht des Ruckstandes muB mindestens 23,5 g betragen. — 3. Von diesem iso- 
lierten Kresol waren 10 ccm zur Priifung auf Naphthalin, 10 g zur Best. des 
m-Kresolgehaltes zu yerwenden. Die erstere Priifung konnte wie folgt formuliert 
werden: „Schiittelt man 10 ccm des isolierten Kresols mit 50 ccm Natronlauge und 
50 ccm W., so durfen sich nach halbstiindigem Stehen in der triiben FI. keine 
festen Abscheidungen von Naphthalin zeigen.“ — Die Best. des m-Kresols konnte 
genau nach den betreSenden Angaben des Artikels Cresolum crudum erfolgen, nur 
ware zum SchluB zu sagen: „Die Menge des so erbaltenen Trinitro-m-kresols muB 
mindestens 7,4 g (entsprecbend rund 42°/0) betragen; sein F. darf nicht unter 105° 
liegen.“ (Apotb.-Ztg. 2 9 . 402—3. 9/5. Lab. d. Handelsgesellschaft Deutscher Apo- 
theker.) D O s te r b e h n .

Gleichung:

6/5. Karlsruhe.) J u n g .

ihrer eiperimentellen Befunde folgende Anderungen in der Yorschrift des Arznei-

G ustav M ossler und F ran z  M arkus, Uber Tinkturen. E in e  rasch und ein- 
fach ausfiihrbare Methode zur Bestimm ung des Alkoholgshaltes in  Tinkturen. Die
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Best. des Alkoholgehaltes der Tinkturen durch die Destillationsmethode fiihrt nicht 
zu untereinander libereinstimmenden Resultaten; bei den atb. Ol enthaltenden 
Tinkturen wird auBerdem zu viel, bei harzhaltigen zu wenig A. gefunden. Eine 
rascb durchfiihrbare Methode zur Best. des Alkoholgehaltes fanden Vfl. in der Best. 
der kritischen Losungstemp. eines Gemisches von A., bezw. Tinktur und Bzl. Man 
pipettiert in ein dickwandiges Reagensrohr genau 10 ccm Tinktur und 2 ccm Bzl., 
beide von 15°, ab und yerscblieBt das Rohr mit einem durchbohrten Kork, welcher 
ein in halbe Grade eingeteiltes Thermometer tragt. Das so beschickte, yerschlos- 
sene Rohr erwarmt man in h. W., bis eine yollig klare PI. entstanden ist, nimmt 
es dann aus dem Wasserbude heraus und bestimmt unter wiederholtem Schiitteln 
den Punkt (die kritische Losungstemp.), wo die PI. eben ihre Durchsichtigkeit ver- 
liert. Die kritische Losungstemp. steigt proportional mit dem Sinken des Alkohol
gehaltes. Eine Schwankung von 1° entspricht etwa einer Difierenz von 0,2% A. 
Fiir Alkoholstarken, die eine Losungstemp. iiber 60° geben wurden, wird man ein 
Verhiiltnis yon 10 ccm A., bezw. T inktur u. 1,5 ccm Bzl. wahlen. Bei Tinkturen, 
die mit 90%'g- A. hergestellt werden, ist die Methode nicht anwendbar. AuBer- 
dem yersagt die Methode nur bei T inktura Ratanhiae, und z war wegen zu inten- 
Biyer Farbung derselben.

Der EinfluB des Trockenriickstandes der T inktur auf die kritische Losungs
temp. kann yernachliissigt werden. Dagegen ruft je  1% Trockenriickstand eine 
Erhohung der D. des in der T inktur enthaltenen A. um 0,0033 (Erhohungszahl) 
heryor. Nur bei Tinctura Calami und Strophanthi wurde eine Erhohungszahl von
0,002(3 beobachtet, in allen ubrigen Tinkturen schwankte sie zwischen 0,0030 und
0,0037. — Diese Methode zur Best. des Alkoholgehaltes unter Beihilfe der Erbohungs- 
zahlen laBt auBerdem eine Prufung der T inktur auf einen etwaigen Gehalt an 
Methylalkohol zu. Methylalkohol besitzt namlich eine weit hohere kritische Losungs
temp., ais Atbylalkohol yon gleicher Starkę. So zeigt A. von 62,2 Gewichts-°/0 
eine Losungstemp. von 26,5°. Methylalkohol von 62,54°/0 eine solche von 82°. 
Nach den yorlaufigen Beobachtungen der Vff. laBt sich auf diese Weise noch ein 
Gehalt yon 4% Methylalkohol erkennen. — Die obige Methode der Best. des 
Alkoholgehaltes kann auch bei anderen alkoholhaltigen Zubereitungen Anwendung 
finden. Auch bei den Unters. ath. Ole scheint das Prinzip der Methode aussichts- 
reich zu sein. (Ztschr. Allg. Osterr. Apoth.-Ver. 52. 197—200. 9/5. 215—17. 16/5. 
Chem.-pharm. Untersuchungsanstalt d. Minist. d. Innern. W ien; Pharm. Post 47. 
291—94. 9/5. 313—18. 16/5.) DO s t e r b e h n .

E. P . H au ss le r, D ie Bestim m ung von Brechweinstein in  zusammengesetzten 
Arzneim itteln  m it H ilfe der Methode von Ralenke und  Moslinger. Es handelte sich 
um die Best. des Brechweinsteins in einem u. a. Anis u. Asa foetida enthaltenden 
Purgiermittel fur Kiihe. 5 g Substanz wurden in konz. HC1 gel., der Riickstand 
mit HC1 nachgewaschen und die F iltrate auf 250 ccm mit W. yerd. In 150 ccm 
F iltrat wurde das Sb durch H ,S gefiillt und der Nd. in ublicher Weise ais Tri- 
sulfid zur W agung gebracht. Der Rest des Filtrats (100 ccm) wurde mit Kalilauge 
alkal. gemacht, die FI. darauf mit Essigsaure schwach angesśiuert, auf 100 ccm ein- 
gedampft, mit 15 g KOI und nach eingetretener Lsg. mit 25 ccm A. yersetzt. Die 
Best. der W einsaure wurde sodann nach der Methode yon H a l e n k e  und MOS
LINGER zu Ende gefiihrt. (Pharmaz. Ztg. 59. 401. 20/5.) DOSTERBEHN.

Teelmisclie Chemie.

B roste , A lkali des Glases. Vf. hat zunachst eine Reihe von Arzneiflaschen, 
Ampullen und VersandgefaBen fiir Normallsgg. auf ihre Eigenschaft, beim Be-
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handeln mit W . freiea Alkali abzuspalten, gepruft. Hierbei ergab aich ein groBer 
Unterachied zwischen der Abspaltung des Alkalia in der Kalte und in der Hitze, 
ein weit hoherer Alkaligehalt dea farbloaen gegeniiber demjenigen dea braunen 
Glases, eine intenaivere Abapaltung bei der Einw. von W. auf die gepulyerte Glas- 
maaae gegeniiber der Einw. dea W. auf die Glaswand. — W eiter atudierte Vf. 
die Bedeutung der Eigenschaft des Glases, Alkali abzuspalten, fur die heutige 
pharmazeutiache Praxis, indem er Lagg. von salzaaurem Apomorphin, Morphin u. 
Suprarenin, z. T. unter Zusatz von freier HC1, 35 Tage in gewóhnlichen Arznei- 
glaaern bei 17° unter LichtabschluB aufbewahrte. Hierbei atellte sich folgendes 
heraus. Die Alkaliwrkg. dea Glaaea ist, aoweit es sich um nicht sterilisierte aalz- 
saure Morphinlagg. handelt, selbst bei groBeren Mengen Alkali ais aus den jetzt 
gebrauchlichen Glaaern abgeapalten werden, bei gewohnlicher Temp. nicht wahr- 
nehmbar. Ebenso sind Apomorphin- und Suprareninlsgg. in Ggw. der iiblichen 
Menge freier HC1 lange Zeit haltbar. Die Hitzewrkg. beim Sterilisieren ist fur die 
Zers. der genannten Korper von weit gróBerer Bedeutung, ais das bei gewohnlicher 
Temp. aus dem Glase abgespaltene Alkali. Fiir die Titrationen dea vom Glaae an 
das W. abgegebenen Alkalia ist Phenolphthalein kein geeigneter Indicator. — 
Wegen weiterer Einzelheiten sei auf daa Original verwiesen. (Pharmaz. Ztg. 59. 
381—83. 13/5. Hannoyer.) DOSTEP.BEHN.

H. B urehartz , D ie Eigensehaften von Portlandzementen und  anderen Zementen. 
(Vergl. Mitt. K. Materialpriifgs.-Amt GroB-Lichterfelde W est 30. 413; C. 1913. I. 
1732.) ZuBammenstellung der Priifungaergebnisse von im Jahre 1912 nach den 
neuen, im Jahre 1910 eingefiihrten deutschen Normen untersuchten 102 Portland
zementen, 8 Eisenportlandzementen, 11 Hochofen- oder Schlackenzementen und 1 
belgischen Zement. Die chemiache Zuaammenaetzung ist nur bei 13 Portland
zementen, 1 Eiaenportlandzement und 1 Hochofenzement featgestellt; aie liegt bei 
den untersuchten Portlandzementen innerhalb der Grenzen, die im Laboratorium 
des Vereins deutscher Portlandzementfabrikanten, Karlahorst, bei der Analyse von 
Vereinazementen featgestellt worden sind. E s B ind  dies nach F ra m m  fur 1912 
in °/o fur:

Mittel Hochster W ert Geringster W ert

In HC1 U n lo s lic h e B ..................... 0,79 7,33 0,07
Si05 .................................................... 21,73 25,17 18,41
A 1 A ................................................... 6,94 8,73 4,63
Ee2Os.................................................... 2,87 5,01 1,16
C a O .................................................... 63,78 67,27 58,66
M g O .................................................... 1,66 6,63 0,53
S03 .................................................... 1,73 3,55 0,37
S u lfid sc h w e fe l............................... 0,04 0,14 0,0
G li ih y e r lu s t .................................... 2,69 6,35 0,75
SiO, : A1s0 3 .................................... 1:0,33 1:0,46 1:0,20
SiO, : (A1,03 +  Fe,Os) . . . . 1:0,46 1 :0,63 1:0,29
(SiO, +  A1,0, +  Fe2Oa) : CaO . 1:2,04 1 :2,31 1:1,79

(Mitt. K. Materialpriifgs.-Amt GroBlichterfelde W est 32. 5—31. Abt. 2. [Baumate- 
rialprufung.].) RCHLE.

H. M ennicke, Forlschritte und  Neuerungen in  der Metallurgie des Z in n s wahrend 
der Jahre 1912/13. Kurze W iedergabe der Patente und Veroffentlichungen auf dem 
Gebiete der elektrolytischen und elektrothermiachen Gewinnung yon Zinn aua Erzen, 
der Aufarbeitung yon Zinnschlacken, der W iedergewinnung yon Zinn aus WeiB-
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blechabfallen, aus Legierungen, aus solchen mit plattierten Abfallen, der Zinn- 
raffination ete. (Metali u. Erz, Neue Folgę der „Metallurgie“ 11. 304—14. 8/5.)

Me y e r .
H ans M ennicke, Z u r Metallurgie des M olybddns u n d  Vanadins. I .  Molybdan. 

Es werden die yerschiedenen gebrauchlichen Verfahren zur Darstellung reinen oder 
unreinen Molybdanmetalles besprochen: chemische und metallurgische Prozesse, 
aluminothermische, elektrothermische und elektrolytische Yerff. Dann werden die 
yerBchiedenen Yerff. zur Gewinnung von Molybdanlegierungen dargelegt: Molyb- 
dansilicide, Aluminium-, Nickel-, Chrom-, Mangan-, Blei-, Uran-, Antimon-, Chrom- 
kobaltwolfram-, Titanwolfram-, Kupfer-, Bor-, Wolfram-Ferrowolframmolybdan, 
ferner einige ternare u. ąuaternare Legierungen. Die aluminothermische u. elektro- 
metallurgische Darstellung von Ferromolybdan, sowie die Gewinnung von Elektro- 
molybdanstahl wird beschrieben.

I I .  Vanadin. Beschreibung der in der Technik gebrauchlichen Verff. zur Ge
winnung nichtmetallischer, yanadinreicher Prodd. aus yanadinbaltigen Erzen, der 
in der Technik und im Laboratorium gebrauchlichen Methoden zur Herstellung 
von Yanadiummetall. Bei der Beschreibung der Herstellung des Ferroyanadiums 
werden die Ausgangsprodd. aufgeziihlt und das aluminothermische, das alumino- 
elektrothermische, das elektrothermische und das elektrolytische Yerf. zur Herst. 
dieser Legierung erortert. Zum SchluB wird noch die Herst. yon Cupro-, Nickel-, 
Aluminium- und anderen Vanadinlegierungen, sowie von Vanadinstahl, -eisen und 
Vanadinelektrostahl besprochen und eine tabellarische Zusammenstellung von Ana- 
lysen von Vanadinlegierungen gegeben. (Elektrochem. Ztschr. 2 0 . 181—84. Ok- 
tober. 215—18. N°vember. 250—54. Dezember 1913. 271—74. Januar. 304—7. 
Februar. 336—39. Marz; 21. 5—10. April. 35—39. Mai 1914.) M e y e r .

K. U rban , Uber die B ildung von Strontium form iat durch Zersetzung des soge- 
nannten Schleudersalzes. Bei der Melasseentzuckerung mit Sr zersetzt sich das an- 
fangs gebildete Bistrontiumsaccharat in Mono- u. Sesąuisaccharat, die gel. bleiben, 
und in sich ausscheidendes krystallisiertes Strontiumhydrat. Dieses wird yon der 
Losung durch Abschleudern getrennt (Schleudersalz) und mit AbsiiBern yon den 
Schlammpressen gewaschen. Es wird hierdurch nicht samtliche Zuckerlsg. ent- 
fernt, auch wird eine geringe Menge des festen Monosaccharats yon dem Schleuder- 
salze zurtickgehalten; an Zucker yerbleiben etwa 6% in dem Salze. Das in Haufen 
aufgespeicherte Salz erwarmt sich allmahlich von auBen nach innen, wobei die 
Temp. bis auf 85° steigt. Es bildet sich dabei Strontium form iat, S r(H C 00),'2H ,0 , 
aus dem in dem Salze enthaltenen Zucker, der dabei allmahlich yollkommen ver- 
schwindet. Das Formiat geht weiter in Carbonat iiber. Durch geeignete Verss. 
wurden die Bedingungen fiir diese Umsetzung erforscht. Sie ist an die Einw. yon 
Luft bei gewóhnlicher oder hoherer Temp. gebunden; bei Ggw. yon Soda war 
keine B. yon Ameisensaure zu beobachten. (Ztschr. f. Zuckerind. Bohmen 38. 358 
bis 363. April-Mai. Pećek a. d. B. Melasseentzuckerungsfabrik.) R U h l e .

E.. S ch re iber, Uber die Fortschritte der Garungsgewerbe in  den Jahren 1911 
bis 1913. Abhandlung iiber die wirtschaftliche Lage wissenschaftlicher und tech- 
nischer Fortschritte. (Chem.-Ztg. 38 . 629—31. 19/5.) J u n g .

W. Ip a tjew , Uber die Hydrogenisation der Fette mittels Nickeloxyden und  
reduziertem Nickel. Vf. rnacht kritische Bemerkungen zu seinen schon friiher 
referierten Experimentalarbeiten und kommt auf analoge Arbeiten yon BEDFORD 
und E r d m a n n  (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 45. 616; C. 1913. II. 1956) zu 
sprechen und stellt hierbei einzelne Widerspriiche zurecht. Auf Grund einer bei-
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gegebenen yergleichenden Tabelle zieht Vf. folgende Schliisse: 1. Die Hydrogeni- 
sation der Fette unter Druek gelingt schon bei tieferen Tempp. ala bei gewohn- 
licbem Druck; 2. bei guter Mischung des Katalysators konnen beim Arbeiten unter 
Druek auch nichtgereinigte Fette hydrogenisiert werden; der Enddruck in den 
Apparaten betragt 7—8 Atmospharen; 3. mittels ganz besonders reduziertem Nickel 
kann eine sehr groBe Reaktionsgeschwindigkeit erzielt werden; das kann aber auch 
durch kombinierte Katalysatoren erreicht werden, und ein u. derselbe Katalysator 
kann mehrmals benutzt werden. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 46. 302—11. 1/4. 
Petersburg.) F r Oh l ic h .

G. K n ig g e , Moiorahól. Der Vf. bespricht die Eigenschaften des Oles und 
desaen Verwendbarkeit in der Seifenindustrie; zwei Abfallproben hatten die SZ. 
133,1 und 144,0; VZ. 197,6 und 201,8. (Seifenfabrikant 34. 465—66. 6/5. Dresden.)

S c h On f e l d .

W ilhelm  S teinkop f und HanS W in tern itz , Untersuchungen uber die Anwesen- 
heit von Cholesterin in  Erdtilen. Die von den Vff. untersuchten Ole enthielten freies 
Cholesterin nicht oder nur in so geringen Mengen, daB es durch die scharfe Digi- 
toninrk. nicht nachgewiesen werden kann. Man kann daraus sehlieBen, daB Erd- 
ole im allgemeinen uberhaupt kein Cholesterin enthalten. (Chem.-Ztg. 38. 613—15. 
14/5. Chem. Inst. d. Techn. Hochseh. Karlsruhe.) Jung .

Patente.

KI. 66. N r. 274681 vom 9/2. 1913. [26/5. 19141.
Gaston P h ilip p e  G uignard , Melum, Seine-et-Marne, Verfahren zur Herstellung 

von M annit durch Vergarung Lamdose enthaltender Pflanzensafte m it Mannitbakte- 
rien. Die invertierten und neutraliaierten Safte werden auf einen Gehalt von min- 
destens 15% Latmlose eingedampft und unter Verwendung von in bekannter Weise 
an diese Bedingung gewohnten Bakterien vergoren.

KI. 6b. N r. 274777 vom 28/8. 1912. [29/5. 1914],
O skar Schulze, Eisleben, Yerfahren zum  Ubertragen von Łuftsauerstoff, B ak

terien. Aromastoffen u. dgl. a u f  Maische, bezw. Wiirze. Ein Gemisch von Dampf und 
Luft wird uber die Oberflache der kalteren Maische, bezw. Wiirze derart gefiihrt, 
daB durch die Kondensation des Dampfes die Luft in feiner Yerteilung auf die 
FI. ubertragen wird.

KI. 8 .u. N r. 274867 vom 13/9. 1912. [30/5. 1914],
Ju liu s  G raf, Dadar b. Bombay, Britisch Indien, Verfahren zum  Fdrben yo n  

Neutiirkisćhrot. Das Neue des Verf. besteht in der Art der Befestigung des Oles 
oder Fettes auf der Faser, sowie auch in der Beize, die teilweise gefallt und teil- 
weise umgesetzt wird, wahrend das eigentliche Farbeverf. wie bisher verl!iuft.

KI. 10 c. N r. 274780 vom 11/2. 1912. [29/5. 1914.] 
W etcarbon izing  L im ited , London, Verfahrcn zum  E rhitzen  von T o rf masse 

zwecks nasser Verkohlung des Tor fes. Zur Vermeidung von tfberhitzung werden 
dem Verkohlungsapp. die Abgase einer Dampfkesselfeuerung zugefiihrt, in der so 
viel Brennstoff yerbrannt wird, daB genugend Hitze fiir den Kessel u. fiir die Yer- 
kohlung erzeugt wird.
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KI. 12e. N r. 274854 vom 27/9. 1912. [30/5. 1914],
W e stfa liac h -A n h a ltisc h e  S prengstoff- A k tien  - G ese llsc h a ft, B erlin, Re- 

uktionsgefiip fiir  die A usfuhrung  chemischer Prozesse aller A r t  zwischen zwei oder 
mehreren F liissigkeiten , Losungen, in  Breiform  befindlichen festen Stoffen und  auch 
Gasen, dadurch gekennzeiehnet, daB zwei Ke8sel mit einem fiir die Aufnahme der 
zu riihrenden M. beatimmten Zwiachenraum ineinandergeaetzt aind, dereń iiuBerer, 
festatehend oder rotierend, mit Riihrfliigeln, und dereń innerer, ebenfalla rotierend 
oder featstehend, gleiehfalla mit Riihrfliigeln, die in die Zwischenraume der Riihr- 
fliigel dea anderen Keasels eingreifen, veraeben iat. In der Patentschrift ist die 
H erat von Mononitrotoluol aua Toluol erwahnt.

KI. 12g. N r. 274538 vom 24/1. 1913. [25/5. 1914].
K ó bora ram  H&ritó V a lla la t, Budapeat, Verfahren und Vorrichtung zur A u s 

fuhrung von Hochdruckgasreaktionen, dadurch gekennzeiehnet, daB das Reaktions- 
gaagemenge im Reaktionaraum auf mehrere Strome verteilt wird, von welchenjeder 
den Reaktionaraum nur auf einen Teil aeiner Lange durchatromt.

KI. 12g. N r. 274908 vom 26/6. 1912. [30/5. 1914],
B ayerische A k tien  - G esellachaft fiir chem ische nnd  la n d w irtsch a ftlich -  

chem ische F a b rik a te , H e in rich  H ac k l und H ugo B unzel, Heufeld, Oberbayern, 
Verfahren zur Abscheidung von E isen aus F liissigkeiten , wie sie ais Abfallauge 
nach der chlorierenden Rostung von kupferhaltigen Kiesabbranden und nach der 
Zementicrung mit Eiaen entatehen, gekennzeiehnet durch die Anwendung von 
Kupferverbb., dereń Oiydulaalze in der Lauge 1. aind, ais Sauerstofliibertrager bei 
der Einw. von Saueratoff (Luft) auf die von Eiaen zu befreienden Fil. Man aetzt 
so viel einer geeigneten Base der Lauge zu, ais dem Eisen entapricht, u. behandelt 
so lange mit Luft, bis alles Eisen gef&llt, das Kupfer jedoch noch ais Chlorur gel. 
ist. Die filtrierte, je tzt cuproaalzhaltige, aber eisenfreie Zinklauge wird mit Luft 
behandelt, vorteilhaft unter gleichzeitigem weiteren Zuaatz einer Baae, bi3 alles 
Kupfer ais baaische Cuproverbb. abgeschieden ist. Diese basiache Cuproyerb. kann 
weiter auf Kupfersalz yerarbeitet oder an Stelle der kupferhaltigen Rohlauge zur 
Abscheidung einer neuen Menge Eisen aus der zementierten Lauge yerwendet 
werden.

KI. 12i. N r. 274346 yom 13/7. 1913. [26/5. 1914].
A lb e rt Louis C am ille  N odon, Bordeaur, Frankr., Verfahren und  F inrichtung  

zur unmittelbaren Gewinnung von Salpetersaure aus Moorboden, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB man uber Kathoden, die unmittelbar in den Boden eingelassen sind, 
und Anoden, die von dem Boden durch kalkhaltige Isolation getrennt aind, einen 
elektriachen Strom leitet.

KI. 121. N r. 274870 vom 13/8. 1913. [30/5. 1914],
A nton M esserschm itt, Stolberg, Rhld., Schachtofen fiir  die Herstellung von 

W asserstoff aus E isen  und  W asserdampf, dadurch gekennzeiehnet, daB die in diinnen 
Schichten angeordnete Eisenmasse durch dieaelbe allseitig begrenzende Warme- 
apeicher kontinuierlich und ferner noch durch direkte Warmezufuhr periodiach be- 
heizbar ist.

KI. 121. N r. 274872 vom 17/6. 1913. [30/5. 1914].
Chem ische F a b r ik  G rie sh e im -E lek tro n , Frankfurt a. M., Verfahren zur  

Herstellung oder A rm ierung ozonbestandiger Apparate, Gerate usw ., gekennzeiehnet 
durch die Verwendung von mindeatena 25% Chrom enthaltenden, yorzugsweise 
kohlenstofffreien, bezw. kohlenatoffarmen Chromeisenlegierungen.
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KI. 12k. Nr. 274472 vom 19/3. 1913. [22/5. 1914].
Jo h a n  H ja lm a r  L idho lm  und D ettifoss P o w er Com pany, Limited, London, 

Yerfahren un d  Vorrichtung zur kontinuierlichen Herstellung von Calciumcyanainid 
aus Calciumcarbid und  Stickstoff. Der fiir die Rk. erforderliche, unter Druck zu- 
gefiihrte Stickstoff wird ala Treibmittel in Injektoren oder ahnlichen Apparaten 
ausgenutzt, durch welche daa im Ofen eingeschlossene Stickatoffgas in eine kon- 
tinuierliche Zirkulation durch den Ofen in entgegengeaetzter Richtung zu dem den 
Ofen passierenden festen Materiał gebracht wird. Ais Riickleitung werden hierbei 
zweckmaBig in den W anden des Ofena vorgesehene Kanale oder auch ein zentraler 
Kanał benutzt, so daB der Drehofen ohne Anwendung auBerer Rohrleitungen ein 
in sich geschlosaenea Zirkulationssystem bildet.

KI. 121. N r. 274473 vom 20/12. 1912. [22/5. 1914],
C. L iih rig s N achf. P r. G róppel, Bochum, Loseuorrichtung fiir Chlorkalium, 

in welche die Lauge und die Salze im Gegenatrom eintreten, und aus welcher die 
Lsg. durch ein F ilter abgesogen wird, dadurch gekennzeichnet, daB daa Filter ais 
ein vom Friachsalzkorper umgebenes, von oben eingehangtes u. in der Hohenlage 
veratellbares Tauchfilter ausgebildet iat.

KI. 121. N r. 274873 vom 20/8. 1913. [30/5. 1914].
M e ta llb an k  und  M eta lln rg isch e  G esellschaft, Akt.-Ges., und H ans K lencke, 

Frankfurt a. M., Vcrfahren und  Vorrichtung zur Gewinnung von neutralem Su lfa t 
und Schwefelsaure aus B isu lfa t durch E rh itzung . Die Zers. des Bisulfats und die 
Verfluaaigung des hierbei entstehenden neutralen Sulfats erfolgen kontinuierlich in 
einem u. demselben Ofenraum durch direkte Beheizung mit Feuergasen im Gegen- 
strom.

KI. 12 rn. N r. 274781 vom 28/2. 1913. [29/5. 1914],
E rich  E b le r, Heidelberg, Yerfahren zur Aufschliejiung von radioaktiven Phos- 

phaten, Silicaten (Monazitsand) usw., dadurch gekennzeichnet, daB man die Phos- 
phate, Silicate usw. mit solchen metallischen Reduktionsmitteln, wie metallischem 
Magnesium, Calcium, Aluminium, welche beim Anziinden mittels Zundmitteln ohne 
auBere Warmezufuhr mit den Phosphaten, Silicaten usw. unter Uberfiihrung in 
Phoaphide, Silicide reagieren, reduziert.

KI. 12o. N r. 274782 vom 25/12. 1912. [27/5. 1914].
Chem ische F a b r ik  B nckan, Magdeburg, Yerfahren zur Herstellung von Tri- 

chlordthylen aus Acetylentetrachlorid durch Uberleiten des Dampfes iiber einen 
Katalysator, dadurch gekennzeichnet, daB man die Spaltung dea TetracKlorathans 
in Ggw. von Thorium oxyd  bei hochstens 390° vornimmt.

KI. 12P. N r. 275795 vom 28/4. 1912. [25/6. 1914],
F a rb w e rk e  vorm . M eister Lncins & B riin ing , Hochat a/M., Yerfahren zur  

Herstellung von Monosulfosduren des Carbazola und  seiner N-alkylierten Derivate, 
dadurch gekennzeichnet, daB man Carbazol oder dessen N-Alkylderivate mit starker 
Schwefelsaure bei Ggw. von indifferenten Verdunnungsmitteln behandelt. N-Methyl- 
carbazol liefert in Nitrobenzol mit H2S 04 N-Methylcarbazolmonosulfosdurc, Na-Salz, 
Nadeln aus W., 1. in W. N a-Salz der Carbazolmonosulfosdure, Blattchen aus W.,
1. in W.

KI. 12P. N r. 275092 vom 23/8. 1913. [9/6. 1914],
(Zus.-Pat. zu Nr. 266788; C. 1913. II. 1784; friihere Zus.-Patt. 269746 und 

270486; C. 1914. I. 1040.)
K arl-H e in rich  Schm itz, Breslau, Yerfahren zur Darstellung von Hexamethylen-
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tetraminmethylborat. Es wurde gefunden, da8 man ein gut krystallisiertes borsaures 
Salz des Hexamethylentetraminmethylhydroxyds erhalt, wenn man Borsaure mit 
der Lsg. von Hesamethylentetramin mit oder obne Zusatz von Formaldehyd oder 
dem Gemisch der Lsgg. von Ammoniak und Formaldehyd oder dessen Polymeri- 
aationsprodd. langere Zeit erwarmt. Ein anderer W eg zur Darst. des Borats be- 
eteht darin, daB man Hesamethylentetraminborate langere Zeit mit oder obne Zu
satz yon Formaldehyd in gelostem Zustande koeht. Hexamethylentetraminmethyl- 
borat, CsHi,N4CH,OH'5HBOa, warzenformig gruppierte Prismen aus W., farbt aich 
bei 200° gelb bis braun, schmilzt nicht bis 300°, bestandig beim Kochen wss. Lsg., 
spaltet auch in alkal. reagierenden Fil. Formaldehyd ab. Es soli ais Harndesinfiziens 
yerwendet werden.

KI. 12q. N r. 274783 vom 12/4. 1913. [29/5. 1914].
E . S cho ll, Kroisbacb b. Graz, Verfahren zur Darstellung neuer ringfdrm igtr  

Anthrachinonderivate. Es wurde gefunden, daB man Dianthracbinonyle, welche in 
jedem  der beiden Anthraehinonreste in o-Stellung zur Dianthrachinonylbindung min- 
destens eine Hydroiylgruppe enthalten, in neue ringfórmige Prodd. uberfiihren kann,

wenn man s olchę Verbb. fUr sich 
oder in Ggw. kondensierend 
wirkender Mittel, wie z. B. 
Chlorzink, auf hohere Tempp. 
erhitzt. Die Rk. yerlauft oflfen- 
bar derart, daB unter Austritt 
yon 1 Mol. W asser ein Furan- 
deriyat gebildet wird. Tetra- 
oxydianthrachinonyl, erhalten 
durch Behandeln von Alizarin 
mit Hypochlorit in Ggw. von 
Kaliumhydrat, liefert mit ZnCI2 

•beim Erhitzen auf 310—325° in 2 Stdn. ein D ioxydianthraćhinonylenoxyd  der For- 
mel I ., gelbbraune Nadeln aus sd. Nitrobenzol, unl. in organischen Fil., die Lsg. 
in HsS 04 ist braunlich, liefert mit alkaliBchem Natriumhydrosulfit eine Kiipe, aua 
der beim Einblasen von Luft ein dunkelrotbraunes Alkalisalz ausfallt. — l,T -D ioxy- 
2,2'-dianthrachinO)iyl, erhaltlich durch Verschmelzen von 1-Oiyanthrachinon mit 
Atzkali, liefert im CO,-Strom beim Erhitzen auf 500° in 20 Min. ein Dianthra- 
chinonylenoiyd der Formel II .; mikroskopisch griinlichgelbe Nadelchen aus ad. 
Nitrobenzol, F. ca. 480°, die Lsg. in H8S 04 ist orangerot. Die Verbb. dienen zur 
Herst. yon Farbstofifen.

KI. 12 q. N r. 274784 vom 12/4. 1913. [29/5. 1914].
B.. Scholl, Kroisbach b. Graz, Verfahren zu r Darstellung eines Anthrachinon- 

derivates. Es wurde gefunden, daB man ein wertyolles neues Anthrachinonderiyat 
erhalt, wenn man Alizarin, bezw. dessen Salze in Kaliumhydratlsg. mit Hypo- 
chloriten behandelt. Hierbei werden offenbar zwei Alizarinmolekiile unter A ustritt 
zweierKernwasserstoffatomezumentsprechendenTetraojydianthrachinonylzusammen- 
oxydiert. Das Hypochlorit kann auch wahrend der Rk. selbst erzeugt werden, 
indem man in eine Lsg. yon Alizarin in iiberschussiger Kalilauge die erforderliche 
Menge Chlor eiuleitet. Tetraoxydianthraćhinonyl krystallisiert aus Nitrobenzol in 
glanzenden, gelblichen Krystallchen, U. in h. Anilin, Chinolin, Pyridin, fast unl. in 
anderen organischen Fil.
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KI. 12n. N r. 274875 vom 19/1. 1913. [30/5. 1914J.
Louis C o llardon , Hanwell, Engl., Verfahren zu r Herstellung non harzartigen, 

Arsen, bezw. (juecksilber in  fester B indung  enthaltenden Kondensationsprodukten aus 
Phenolen und  Formaldehyd, darin bestehend, daB man Mischungen von Phenolen, 
Formaldehyd oder Paraformaldehyd und Arsenaaure oder Salzen des Arsens, bezw. 
Quecksilbersalzen in was. Lag., mit oder ohne Zusatz geringer Mengen achwefliger
S. ala Katalyaator, ao lange erhitzt, bia ein in den gebrauchlichen organischen 
Losungsmitteln fiir Harze yollstiindig loalichea Prod. entstanden ist. Die neuen 
Prodd. sind mehr oder weniger farblos, F. ca. 90°, unl. in SS., Alkalihydroxyden 
und -carbonaten, 11. in den iiblichen HarzlSaungamitteln, sie sollen zu SchifFsan- 
atrichen usw. yerwendet werden.

KI. 12 <1. N r. 275037 vom 28/8. 1912. [5/6. 1914].
S prengstoff-A .-G . C arbon it, H am burg, Ytrfahren zur Darstellung von 

2,4,6,2',4 ',6 '-3exanitrodiphenylsul/ld, darin bestehend, daB man 1 Mol. eines Thio- 
aulfata auf 2 Mol. l-Chlor-2,4,6-trinitrobenzol bei Ggw. geeigneter Loaungamittel 
wie A., sowie unter Zusatz von siiurebindenden Mitteln wie MgC03, in der Warme 
einwirken liiBt. Die Ausbeute betriigt etwa 90°/0 der Theorie.

KI. 12q. N r. 275 038  vom 5/10. 1912. [4/6. 1914],
Societe C him ique des nsines du E h ó n e  Anet. G illia rd , P . M onnet et 

C a rtie r, Paris, Verfahren zur Darstellung des Calciumsalzes der Acetylsalicylsiiure, 
darin bestehend, daB man Ammoniak unter AusschluB von W. auf die alkoh. Lsg. 
einer Miachung von Acetylsalicylsaure und Calciumchlorid einwirken laBt.

KI. 12q. N r. 275 0 93 vom 20/3. 1913. [8/6. 1914],
J. D. R ie d e l, Aktiengesellachaft, Berlin-Britz, Verfahren zur Darstellung der 

6-Chlor-l-methyl-3-oxybenzól-4-carbonsaure, darin beatehend, daB man p-Chlor-m- 
kresolnatrium, O H : C H ,: Cl — 3 : 1 : 6 ,  mit Kohlendioxyd unter Druck auf hohere 
Tempp., zweckmaBig 180°, erhitzt. Mkr. Nadeln aua W., flachę Priamen aus A.,
F. 205°, Na-Salz, Blattchen aus A., wl. in k. W ., 1. in h. W .

KI. 12d. N r. 275216 vom 1/3. 1913. [11/6. 1914J.
(Zua.-Pat. zu Nr. 268220; C. 1914. I. 204; friihere Zus.-Patt. 268221, 270253,

270256, 270257, 270258, 270259; C. 1914. I. 929.
F a rb w e rk e  vorm . M eister Lucius & B riin ing, Hochst. a. M., Verfahren zur  

Darstellung von Schwermetalladditionsverbindungen aromatischer Arsenverbindungen. 
Durch Patent 268220, sowie dessen Zusiitze sind Yerff. zur Darst. von Arsenometall- 
verbb. geschiitzt, welche darin bestehen, daB mau aromatische Arsenverbb. mit 
Schwermetallsalzen in Ggw. geeigneter Losungsmittel behandelt. In den Arseno- 
metallverbb. scheinen die Metallsalze durch die Restaffinitat des dreiwertigen, un- 
gesattigten Arsenatoms gebunden zu sein. Es wurde nun die Beobachtung ge- 
macht, daB auch die iiber die Arsenostufe hinaus reduzierten Reduktionsprodd. von 
im Kern durch aalzbildende Atomgruppen, wie die Hydrosyl-, Amino- oder substi- 
tuierte Aminogruppe, substituierten aromatischen Arsinsauren (die primiiren Araine), 
welche ebenfalla dreiwertigea Arsen enthalten, mit Metallsalzen, wie solchen yon 
Silber, Kupfer, Gold und den Metallen der Platingruppe, Additionsprodd. liefern. 
Die neuen Verbb. weisen ebenfalls wertyolle therapeutische Eigenschaften auf. — 
4-Oxy-3-aminophenylarsin liefert in Methylalkohol u. der berechneten Menge methyl- 
alkoh. Salzaiiure auf Zu3atz yon Goldchlorid in Methylalkohol nach dem Ausfallen 
mit A. eine Goldverb., braunes Pulyer, 11. in W ., SS., Alkalien und Methylalkohol. 
Die Silberiterb. des 4-Oxy-3-aminophenylarsins ist ein achwarzea P u lre r, 1. in SS., 

x v m . 2. 7
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Alkalien u. W. — 4-O xy-3-urethanophm ylarsin  (erhalten aus der 4-0xy-3-urethano- 
benzól-1-arsinsaure, weiBes Pulver, 11. in Alkalien) liefert in Methylalkohol-Eisessig 
mit Palladiumchloriir nach dem Ausfallen mit A. eine P allad ium yerb., schwarzes 
Pulver. Die Kupferverb. des 4-Acetaminophenylarsins (erhalten aus 4-Acetamino- 
phenyl-l-arsinsaure, weiBes Pulyer, unl. in SS. und Alkalien) ist ein gelbrotes 
Pulver. Die Kupferverb. des 4-Oxy-3-aminophenylarsins ist ein gelbrotes Pulyer,
1. in starken Alkalien.

KI. 12 q. N r. 275299 vom 24/2. 1912. [13/6. 1914]. 
F a rb e n fa b r ik e n  vorm . F rie d r . B ay er & Co., Leverkusen b. Coln a. Rh., Ver- 

faliren zur Darstellung von fl-Bromaminoanthraćhinonen. Es wurde die Beobach- 
tung gemacht, daB bromierte a- oder /?-Aminoanthrachinone, in welehen eine 
/9-standige o-Stellung zur Aminogruppe unbesetzt ist, durch Erhitzen eine eigen- 
artige Umlagerung erleiden, derart, daB das Halogen diese ^9-standige o-Stellung 
zur Aminogruppe einnimmt. Die Umlagerung tritt bereits beim trockenen Erhitzen 
ein, kann aber auch in Ggw. eines geeigneten Mittels, wie Schwefelsaure, Phosphor
saure oder Chlorzink, vorgenommen werden. — l-Amino-4-bromanthraćhinon, erhśilt- 
lich durch Bromieren von l-Aminoanthrachinon-2-sulfosaure u. Abspalten der Sulfo- 
gruppe durch Erhitzen mit konz. H2S04 auf ca. 170°, rotes Pulyer, liefert beim Erhitzen 
auf ca. 220° l-Amino-2-bromanthrachinon. l-Brom-2-aminoanthrachiwon, erhaltlieh 
durch Bromieren von 2-Aminoanthrachinon-3-sulfosaure u. Abspalten der Sulfogruppe 
durch Erwiirmen mit H2S 04 auf 170°, orangefarbenes Pulver, liefert beim Erhitzen mit 
Schwefelsaure yon 60° Bś. auf 180—190° 2-Amino-3-lrom anthrachinon, gelbe Nadeln 
aus Nitrobenzol oder Eg., P. 303—305°. Aus 2,6-Diamino-l,5-dibromanthrachinon, 
erhaltlieh durch Bromieren von 2,6-Diaminoanthraehinon-3,7-disulfosiiure und Ab
spalten der Sulfogruppen durch Erhitzen mit konz. H jS04 auf ca. 180°; orange
farbenes Pulver, wl. in Nitrobenzol, entsteht beim Erwarmen mit Schwefelsaure 
von 60° Bć. auf ISO—185° 2,6-Diamino-3,7-dibromanthrachinon, gelbe Nadeln aus 
organischen Fil., in denen es wl. ist. Auf ahnliche Weise erhalt man 2,7-Diamino-
3 ,6-dibromanthrach inon.

KI. 12q. N r. 275344 vom 15/6. 1911. [17/6. 1914],
M arkus H erzm an n , Wien, Yerfahrcn zur Darstellung von Derivaten des Tri- 

m ethylamins, die zur Herstellung von Seifen, Kerzen, Seizm aterialien, Appreturen, 
wie uberhaupt allgemein ais Stearinersatzmittel Vcrv;endung finden Tcónnen, darin 
bestehend, daB man Trimethylamin zunachst bei gewohnlicher Temp. auf die in 
bekannter W eise aus hocbmolekularen ungesattigten Fettsauren erhaltlichen Chlor- 
oxyfett3auren, bezw. Schwefelsaureester yon Oxyfettsauren, wie Tiirkischrotol, ein- 
wirken laBt und alsdann das Reaktionsgemisch unter Druck auf etwa 120°, zweck- 
maBig unter Zusatz geringer Mengen eines Katalysators, wie Pyridin oder fein 
yerteiltem Kupfer, erhitzt. Aus der durch Chlorieren von Ólsaure in alkal. Lsg. 
erhaltlichen Chloroxyfettsaure entsteht bei der Einw. von Trimethylamin ein cholin- 
artiges Prod., das nach dem Umkrystallisieren aus A. mit Gold- und Platinsalzen 
Doppelsalze bildet. Ahnlich yerhiilt sich Tiirkischrotol und Tran.

KI. 12q. N r. 275443 vom 7/9. 1913. [17/6. 1914],
F . H o ffm an n -L a R oche & Co., Grenzach, Verfahren zur Darstellung von 

(j-3,4 -D ioxyphenyl-a-aminopropionsdure, dadureh gekennzeichnet, daB man Hulsen 
oder Keimlinge yon Yicia Faba kurze Zeit mit schweflige S. enthaltendem W. be- 
handelt und aus dem wss. Auszug der so yorbehandelten Hulsen oder Keimlinge 
die /S-3,4 -Dioxyphenyl-«-aminopropiongaure in bekannter Weise iiber die in neu- 
traler oder schwaeh alkal. Lsg. unl. Bleiyerb. gewinnt. — Die (3- 3 ,4-D ioxyphenyl-
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a-aminopropionsaure, Kryatalle aus W ., F. ea. 280° (Zera.), wl. in k. W ., [«]D =  
—18,91° (1,19 g in 10,07 ccm 2-n. HC1 gel.). Bildet mit Mineralsauren 11. Salze, mit 
FeCl3 entsteht eine grune Farbung. Beim Erhitzen uber den Schmelzpunkt ent
steht 3,4-Dioxyphenylathylamin, Die Kalischmelze liefert Protocatechusaure.

KI. 12r. N r. 274639 vom 20/7. 1910. [22/5. 1914],
George L le w e lly n  D avies und W a lte r  E dw in  W indsor-R ichards, London, 

Verfakren sur Behandlung ton  Teeren und  ahnlichen fliissigen Kohlentcasserstoff- 
gemischen. Das Verf. besteht darin, daB der zu behandelnde Stoff mittela Schwefel- 
saure angesauert u. ihm dann ein leichtes 01, inabesondere Petroleum, zugesetzt wird,
u. zwar in einer Menge von nur etwa 4 °/0. Das Verf. geht also direkt yom ganzen 
Teer aus, der aber moglichat wasserarm sein soli. Am besten gelingt die Trennung 
mit Teer, der bloB etwa 5% W . enthalt und entwaasert ist.

KI. 16. N r. 274856 vom 7/11. 1911. [30/5. 1914].
Moise & Co., Barr, ElaaB, Vcrfahren zur Uberfiilirung von loligaren Leder- 

abfallen in  einen hochwertigen K um tdiinger. Das Verf. beateht im wesentlichen 
darin, daB die Lederabfalle in feiner Zerteilung bei einer 50—00° nicht iiber- 
ateigenden Temp. mit W. ausgelaugt werden, worauf die ausgelaugten Riickstande 
einem an sich bekannten AufschlieBungaverf. unterworfen werden. Durch die 
Entfernung des Gerbatoffea gelingt diese AufschlieBung nicht nur in wesentlich 
kurzerer Zeit, sondern bei den Alkalien verwendenden Verf. auch mit geringeren 
Mengen dieser Chemikalien ala gemiiB den bisher ublichen Verf.

KI. 2 2 b. N r. 274930 vom 6/4. 1913. [3/6. 1914],
Badische A nilin - & S oda-F abrik , Ludwigshafen a. Rh., Yerfahren zur D ar

stellung von Kiipcnfarbstoffen der Anthrachinonreihc. Ea wurde gefunden, daB die 
durch Behandlung von acetylierten Amino- oder Diaminoanthrachinonen oder dereń 
Deriyaten oder Gemischen dieser Yerbb. untereinander mit Saurechloriden ge- 
wonnenen Kondensationaprodd. (s. Pat. 198048; C. 1 9 0 8 . I. 1866) beim Behandeln 
mit waaserentziehenden Mitteln in neue Verbb. iibergehen, die Kupenfarhstofle 
sind und die pflanzliche Faser in sehr kraftigen und echten, meist gelbbraunen 
bia tiefrotbraunen Tonen anfarben. Da die neuen Verbb. auch entatehen, wenn 
man die im Pat. 198048 beachriebenen Kondenaationsprodd. unter energiacheren 
Bedingungen ala den dort angegebenen mit Saurechloriden behandelt, ao kann man 
ihre Darst. in der Weiae sehr einfach gestalten, daB man Acetaminoanthrachinone 
oder Aminoauthrachinone in Ggw. von Acetanhydrid, Acetylchlorid oder Natrium- 
acetat in einer einzigen Operation einer langer fortgesetzten Behandlung mit Saure
chloriden, eventuell unter Anwendung hoherer Tempp., unterwirft. Das Konden- 
sationsprod. aus 1-Acetaminoanthrachinon liefert beim Erwarmen mit konz. H2SO., 
auf 140—160° in 1—2 Stdn. einen braunen Kiłpenfarbstoff, 1. in sd. Eg., Nitro- 
benzol, H ,S04 mit brauner Farbę. Ahnliche Farbatoffe entatehen beim Erwarmen 
der Kondenaationaprodd. aua 1- und 2-Acetaminoanthrachinon und der Prodd. aus 
Diacetamino- und 1-Acetaminoanthrachinon mit konz. 11,804.

KI. 22b. N r. 275220 vom 30/1. 1913. [11/6. 1914],
M ichael K ardos, Charlottenburg, Verfahren zur Darstellung von Kiipenfarb- 

stoffen der Anthracenreihc. Ea wurde gefunden, daB das Anthracen-l,9-dicarbon- 
saureimid, bezw. deasen HalogenaubBtitutionsprodd. beim Schmelzen mit Alkalien 
in Hydroverbb. yon neuen, uberaus wertyollen Kiipenfarbstoffen ubergehen, welche 
eventuell nach dem Verdiinnen der Schmelze mit W., mit geeigneten Oxydatious- 
mitteln, wie z. B. Luft, in die Farbstofte iiberfuhrt und ais solche in fester Form

7*
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abgeschieden werden konnen. Die Farbstoffe liefern Farbungen von hervorragcnder 
Sehonheit und yorziiglichen Eebtbeitseigenschaften. Der Farbstoff aus Anthracen-
1,9-dicarbonsaureimid fiirbt Baumwolle aus der Kiipe grtin.

K I. 22b . N r . 2 7 5 5 3 7  vom  10/5. 1913. [19/6. 1914].
B ad ische A nilin - & S o d a-F ab rik , Ludwigsbafen a. Rb., Verfahren zur Dar- 

słellung von Kupenfarbstoffen , darin bestebend, daB man Nitro-, bezw. Aminoderiyate 
yon Dibenzanthron mit reaktionsfahigen Chloriden behandelt. Nitrodibenzantbron 
liefert in Nitrobenzol beim Erhitzen mit A1C13 oder Antimonpeutacblorid einen 
blaugrauen, Aminodibenzanthron einen grauen Kiipenfarbstoff.

KI. 22b. N r. 275670 vom 2/11. 1912. [25/6. 1914],
B ad ische A nilin - & S oda-F ab rik , Ludwigsbafen a. Rb., Verfahren zur Dar- 

stelłung von Kotidensationsprodukten aus Carbazólen und  Phthalsdureanhydriden, 
darin bestehend, daB man Carbazol, bezw. dessen am Stiekstoff oder im Kern sub- 
stituierte Deriyate mit Phthalsaureanhydrid oder dessen Deriyaten in G-gw. yon 
atarker Schwefelsaure erhitzt und die erbaltenen Prodd. gegebenenfalls mit Hypo- 
cbloriten nachbehandelt. Die Patentsehrift enthiilt Beispiele fur die Kondensation 
yon Phthalsaureanhydrid mit Carbazol, N-M ethyl-, 1-Methyl-, 3-Cldor- und Dichlor- 
carbazol. Die Prodd. sind Kupenfarbstoffe oder in Anwesenbeit von Sulfogruppeu 
Wollfarbstoffe.

K I. 22b . N r. 275 6 7 1  vom 23/2. 1913. [25/6. 1914.]
(Zus.-Pat. zu Nr. 272296; C. 1914. I. 1473.)

B adische A nilin - & S oda-F ab rik , Ludwigsbafen a. Rh., Verfahren zur Dar- 
stellung halogenhaltiger Anthracridone. Es wurde gefunden, daB 1-Arylamino- 
anthrachinone, welche eine Methylgruppe im Benzolkern in Orthostellung zur 
Iminogruppe enthalten, bei der Behandlung mit Halogen in Nitrobenzol, gechlorten 
Benzolen, Naphthalin oder ahnliehen hochsiedenden Losungsmitteln halogenhaltige 
Anthracridone liefern. Die Patentsehrift enthalt Beispiele fur die Herstellung yon 
Chloranthrachinonen durch Einw. von Chlor auf 1-o-Toluidoanthrachinon, l-o-To- 
luido-6-chloranthraćhinon, 4-o-Toluido-l,9-N-m ełhylanthrapyridon  u. 1-Acctylamino- 
4-o-toluidoanihrachinon, yon Hromanthracridonen durch Einw. yon Brom auf 1-To- 
luidoanthrachinon in  Nitrobenzol.

KI. 22 b. N r. 275897 vom 16/4. 1913. [25/6. 1914],
F a rb w e rk e  vorm . M eister Lucins & B riin ing , Hochst a. M., Verfahren zur  

D arstellung ron Phthaleinen der Naphthalinreihe, darin bestehend, daB man 1,6-Di- 
oiynaphthalin mit Phthalsaureanhydrid oder dessen Substitutionsprodukten mit 
oder ohne Kondensationsmittel erhitzt. Farbstoff, aus l,6-D ioxynaphthalin  beim 
Erhitzen mit Phthalsaureanhydrid  auf 180—200°, rotę Flocken aus der alkal. Lsg. 
auf Zusatz yon Essigsaure, 11. in A ., die Lsg. in H jS 04 ist orange mit stark 
gelber Fluoreseenz, aus der Lsg. in A. fallt HC1 ein scharlachrotes, salzsaures Salz, 
der Farbstoff farbt blaugriin. Die Lsg. des Farbstoffs aus l,6-D ioxynaphthalin  u.
1,4-Diehlorphthdlsdureanhydrid in H2S 04 ist blaustichig rot mit oranger Fluoreseenz.

KI. 42 k. N r. 274743 vom 9/10. 1913. [29/5. 1914].
Sigm und von K apff und H ein rich  R epenn ing , Aachen, Verfahren und  Vor- 

richtung zum  Priifen von 7'extilstoffen. Zwei Streifen desselben Stofles werden bis 
zur gewunschten Abnutzung unter regelbarer Belastung gegeneinander gerieben.

SchluB der Redaktion: den 22. Juni 1914.


