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Apparate.

H. H. B unzel und H. H asse lb rin g , E in  Warmeregulator fur elekłrisch regu- 
lierbare Trockenschrdnke mit konstanter Temperatur. Vff. beaehreiben einen Wtirme- 
regulator, deasen Verwendung u. Konstruktion aug der dem Original beigegebenen 
Figur eraiehtlich ist. (Journ. Americ. Chem. Soc. 36. 949 — 51. Mai. Bureau of 
Plant Induatry, U. S. Dept. of Agriculture.) Ste in h o r st .

E ine neue Geblaselampe. Eb wird eine Geblaselampe beschrieben, die aus 
einem kleinen, elektriHch betriebenen Geblaaeventilator, der durch Steokkontakt aa 
die Lichtleitung anzuachlieBen ist u. dem Mundstuek, das die Gaazufuhrung tragt, 
beatebt. Die Geblaaelampe kann aueb ala Lotlampe verwendet werden. Die Lampe 
wird unter dem Namen „Electro“ yon der Firma K lim sch  & Co. in Frankfurt a. M. 
in den Handel gebracht. (Chem.-Ztg. 38. 027. 16/5.) J u n g .

H. Y osw inckel, Einfaćher Apparat zur katalytischen Reduktion mittels Wasser- 
stoffs. Der bereita fruher (Chem.-Ztg. 37. 489; C. 1913. I. 2014) beachriebene App. 
wird jetzt etwas anders montiert und druckfeater gearbeitet von der Gea. f. Labo- 
ratoriumabedarf m. b. H., Bern h a k d  T olmacz & Co., Berlin N. 4, Chauaseestr. 25, 
hergeatellt und yertrieben. (Chem.-Ztg. 38. 634. 19/5. Lab. f. organ. Chem. d. Kgl. 
Teehn. Hoehach. Charlottenburg.) JUNG.

A nnłbale F e rra ro , Indicatorenstopsel fiir Destillationen. Bei Kjeldahldeatat. 
ist ea aehr schwer, den Endpunkt der Deat. fe8tzuatellen, da vorzeitigea Óffnen 
der Apparatur leicht zu NH,-Verluaten fuhrt. Vf. hat in daa Syatem zwiaehen 
Kolben und Kiihler einen eingeachliffenen Stopael eingefiigt, aua dem ohne Offnen 
dea App. in die ubergehenden Dampfe ein Tropfen Indicatorlag. gebracht werden 
kann. Der praktiaehe App. wird an einer Abb. eingehend beaehrieben. Dieaer- 
halb aiehe Original. (Boli. Chim. Farm. 53. 8—9. 3/1.) G rim m e .

H erm ann  R ohm ann , E in  RontgenspektrosJcop. (Vgl. d e  Bro g lie  u. L in d e - 
mann, C. r. d. l’Acad. dea 8eiencea 158. 944; C. 1914. I. 1804.) Das Spektroskop 
beateht aua einem zylindriach gebogenen Glimmerblatt, da8 der zu analysierenden 
Strahlung ausgeaetzt wird. Die von den einfallenden Strahlen unter yerschiedenen 
Winkeln getroffenen Stellen reflektieren dabei praktisch nur je  eine beatimmte 
Wellenlange. (Phyaikal. Ztachr. 15, 510—12. 15/5. [21/4.] StraBburg i/E. Phyaikal. 
Inst. d. Uniy.) By k .

L. Bouchet, Liber eine manometrische Anordnung zur TJntersuchung sehr Kleiner 
Deformationen des Kautschuks. Ea wird eine Vorrichtung zur Measung der Defor- 
mationen eines Kautachukzylinders durcb mechanischen Druck angegeben. Einige 
Measungen an dem Luftachlauch einea Zweiradea ergaben fiir den YouNGschen 
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Moduł den W ert: 1 /E  =  3,5*10 8. (C. r. d. l’Acad. des sciences 158. 1495—97.
[25/5.*].) Me y e r .

L. L u tz , Uber eine Anordnung z im  Nachweis der im Kautschuk zuriickge- 
bliebenen Acetylenkohlenwasserstoffe. Der App. besteht aus einem Kolben mit ein- 
fach durchbohrfem Stopfen, der eine doppelt gebogene Glasrobre tragt. Der im 
Stopfen endigende vertikale Schenkel des G-lasrohres ist ca. 10 cm, der sicb hieran 
ansetzende liorizontale Teil 10—15 cm lang; dieser horizontale Teil setzt sich in 
den abwarta gerichteten Schenkel fort. Man erhitzt den fein zerschnittenen K aut
schuk mit 10 Tin. W . zum Sieden und reguliert die Temp. dann in der Weise, 
daB die Wasserdiimpfe sich in dem aufsteigenden Teil der Glasrohre kondensieren 
und in den Kolben zuriickfłieBen, wiihrend die KW-stoffe in den horizontalen Teil 
der Rohre ubertreten und dort nach ca. 3-sttind. Kochen gesammelt oder durch 
eine nunmehr beginnende verstśirkte Dest. in den absteigenden Teil der Rohre und 
in ein anschlieBendes SaramelgefaB iibergetrieben werden. (Buli. d. Sciences Phar- 
macol. 21. 193—95. April.) DOste r b e h n .

Allgcmelne und physikalisclie Chemie.

R ic h a rd  Lorenz und W. E ite l, Beitrage zur Atomisłik. Nr. 2. Uber die all- 
gemein gultigen Formeln fur die drtliche Verteilung der Teilćhen ein es hinełischen 
Feldes. Die friiher (Ztschr. f. physik. Ch. 87. 293; C. 1914. I. 2082) berechneten 
Formeln fur die ortliche Verteilung und dem durchschnittlichen Abweichungsgrad 
von Teilchen eines kinetischen Feldes sind inzwischen durch SmOLUCHOWSKI ver- 
bessert worden und haben in der neuen Form in einer Arbeit von T h e  Syedbekg  
(Ztschr. f. physik. Gh. 73. 547. 556; C. 1910. II. 850) Verwendung gefunden. Diese 
neuen Formeln werden in der vorliegenden Arbeit abgeleitet. (Ztschr. f. physik. 
Ch. 87. 434—40. 5/5. [13/2.] Frankfurt a/M. Inst. f. physikal. Chem. d. Physikal. 
Vereius.) L eim bach .

D. Z avriow , Beitrage zur Ałomistik. Nr. 3. Notiz uber die Darstellung wćisse- 
riger kólloidalcr Lósungen von uncdlen Metallen durch Zerstaubung. (Nr. 2 s. vorst. 
Ref.) Dnter Anwendung oszillatorischer Entladungen mittels einer HOLTZschen In- 
fluenzmaschine u. Einschaltung einer Funkenstrecke hinter das ZerstaubungsgefaB 
gelingt die Darst. -wss., kolloidaler Lsgg. von Aluminium, Eisen, Magnesium, Kupfer, 
Blei, Nickel, Kobalt, Zink, Quecksilber. — In einem Nachtrag weist R. L orenz  auf 
ahnliche Yerss. yon Bre d ig  (Ztschr. f. physik. Cb. 32. 127; C. 1900. I. 531) hin. 
(Ztschr. f. physik. Gh. 87. 507—10. 5/5. [13/2.]; 88. 22. 23/6. [12/5.] Frankfurt a/M. 
Inst. f. physikal. Chem. d. Physikal. Vereins.) LEIMBACH.

F red . W a lle ra n t, Beitrag zum Studium des Pohjmorphismus. Die Malonsaure 
ist trimorph, die bei gewohnlicher Temp. stabile Form triklin. Dieselbe geht bei 
94° durch indirekte Umwandlung in eine schwacher doppelbrechende monokline 
Form uber, aus der sich bei der immer unter Uberschmelzung erfolgenden Ab- 
kuhlung eine dritte, bei keiner Temp. stabile Modifikation bildet. Die letztere Um
wandlung erfolgt direkt, indem die Symmetrieebene der monoklinen Krystalle zur 
Zwillingsebene fur zahlreiche hemitrope Lamellen wird. Diese triklinen Krystalle 
sind optisch positiv und wandeln sich allmahlich in die 1. Modifikation um. — 
Monochlorcampher ist bei gewohnlicher Temp. monoklin mit ziemlich grofiem Achsen- 
winkel, wird aber bei 70° kubisch. Diese reversible Umwandlung erfolgt rasch 
ohne Uberschmelzung. — Benzylcinnamat verbarrt geschmolzen im tiberschmolzenen 
Zustande. Beim Abkiihlen mit Chlorathyl erscheinen zunachst nicht stabile, mono
kline, pseudoternare, positive Krystalle, dann stabile, zweiachsige, starker doppel-
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brechende Spharolithen, wobei Wiederlsg. erfolgt. — Benzaldosrim. Oberschmolzen 
u. mit Chlorathyl abgektihlt, laBt dieser Korper nicht stabile, zweiachaige, stark 
doppelbrechende Krystalle entstehen, welche bei steigender Temp. schmelzen. Erst 
nacb der Lsg. eracheinen die atabilcn, zweiachsigen und noch viel starker ais die 
eraten doppelbrecbenden Krystalle. — Paratolylphenylaccton. Die stabile Form ist 
pseudoeinachaig und negativ. Die durch Uberachmelzung erhaltene, nicht stabile 
Form ist zweiachsig positiv mit groBem Achaenwinkel. Beide Formen halten sich 
lange nebeneinander. — Trinitrometakresol. Die atabile Form ist gelbbraun, di- 
chroitisch, zweiaehsig negativ, oft getriibt; die nicht stabile aehr klar, schwacher 
doppelbrechend, zweiachBig positiv. Beide Formen eracheinen gleichzcitig in der 
uberschmolzenen FI. u. konnen bei gewohnlicher Temp. im gegenaeitigen Kontakt 
wachaen. Die indifferente Temp. betragt etwa 20°, denn mati muB die nicht stabile 
Form leicht erhitzen, um ihre Umwandlung beobachten zu konnen. (C. r. d. 1’Acad. 
des sciencea 168. 1473—74. [25/5.*].) E tzold .

A. B outaric, Uber den Tcritischen Kocffizicntcn und das Mólekulargewicht der 
Stoffe im Tcritischen Punkłe. Dieae Abhandlung deckt sich inhaltlich mit einer 
friiher (C. r. d. l’Acad. des aciencea 155. 1080; C. 1913. I. 207) referierten und ist 
nur durch ein groBerea Zahlenmaterial erweitert. (Ann. Chim. [9] 1. 437—60. Mai.)

Me y e r .
Ju les Eoux, Untersuchung der Grenze einiger Yorgange mittels der hydrostati- 

sćhen Wage. An eine empfindliche chemische Wage wird ein Schwimmkorper aus 
Quarz geh&ngt, der iu eine FI. eintaucht. Da der Quarzschwimmer von der Temp. 
faat unabhangig ist, so hangt der Auftrieb, den der Schwimmer erleidet, nicht von 
der Temp., aondern nur von der D. der Lsg. ab. Es wurde nun mit Hilfe dieser 
hydrostatischen W age die D. von Fil. bestimmt, die atandig mit einem Salze ge- 
sSttigt waren. So wurden z. B. die Anderungen der D. einer gesfittigten Natrium- 
sulfatlsg. in ihrer Abhangigkeit von der Temp. gemessen u. graphisch aufgetragen. 
Es zeigte sich bei 33° ein scharfer Knick in der Kurve, der auf einen Umwand- 
lungspunkt hindeutet. Versuche, aus der Anderung der D. von Lsgg. soleher 
Salze, die ihre Farbę beim Erwarmen yerandern, Sehliiase auf die stattfindenden 
Vorgange zu ziehen, schlugen fehl. Bei der Verfolgung der allmahlichen Neutrali- 
aation einer S. durch eine Base konnten aber in der D.-Konzentrationskurye ge- 
wisse Knicke festgestellt werden, die dem Auftreten bestimmter Salze entsprechen. 
(C. r. d. l’Acad. des sciences 158. 1506—8. [25/5.*].) Me y e r .

W. P. D reaper, Niederschlags- und Sćlńchtenbildung in  Abwesenheit von Gelen. 
Es werden friihere Unterss. (Journ. Soc. Chern. Ind. 32. 678; C. 1913. II. 738) uber 
■die Form der Krystalle und Niederschliige fortgesetzt, die beim Vermischen zweier 
Fil. entstehen. Zu diesem Zwecke wird ein Capillarrobr, daa mit der einen Re- 
aktionafl. gefiillt ist, in eine Kugel eingefuhrt, die mit der zweiten FI. beschickt 
ist. Verdun8tung der Lsgg. wird yerhindert. Beim Vermischen yon Bleiacetatlag. 
mit Salzsaure bilden sich in dem Capillarrohr langsam Bleichloridkrystalle, u. zwar 
in zuuehmenden Zwiachenraumen, dereń Entfernung verglichen werden kann mit 
den Schichtbildungsresultaten, die in Robren von groBerem Durchmesser in Gegen- 
wart von Gelen erhalten werden. Man kann bei Ersatz der Salzsaure dureh 

■Kaliumferrocyanid schon auagebildete Krystalle von Bleiferrocyanid erhalten. Bei 
Anwendung von Schwefelsaure oder von Kaliumaulfat bildet sich ein sehr feiner 
Niederschlag von Bleisulfat, der erst nach Monaten niederainkt. Zuerst scheint er 
kolloidal zu aein, beim Abaitzen kryatallinisch. Bei Bariumchlorid u. Schwefelsaure 
oder Sulfat bilden sich gelegentlich Schiehten von Bariumsulfat heraus. Auch 
Bariumcarbonat neigt bei seiner Entstehung zur Schichtbildung, Wenn ein poroses,

8*
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aber reaktionaunfahigea Materiał zugegen ist, kann man den Durchmesser der 
Capillare yergroBern. Auch unter dieaen Bedingungen laaaen sich Schichtbildungeu 
erzielen. Die Ergebnisse B in d  durch pbotographische Abbildungen erlautert. 
(Kolloid-Zeitschrift 14. 163—66. April. [10/2.] London.) M ey er.

W erner M e ck le n b n rg , Uber die Messung des Tyndalleffekts in  kólloiden 
Losungen. Daa gebaute Tyndallmeter beruht auf der Erzeugung eines Tyndall- 
kegela und deaaen Photometrie. Ea kann sowohl konyergentes L icht fur klarere 
Lsgg., ais aucb paralleles L icht fur atarker getriibte Lsgg. yerwendet werden. Der 
Apparat, der von F ra nz  Sch m id t und H aensch  in Berlin geliefert wird, ist im 
Original nachzusehen. Die mit diesem App. gemachten Versuche haben gezeigt, 
daB sich die Triibung kolloider Lsgg. an dem in ihnen erzeugten Tyndallstreifen 
mittela des Tyndallmeters leicht und mit befriedigender Genauigkeit messen laBt. 
Die gemessenen Tyndallintenaitaten hangen in mehr oder minder hohem Mafie von 
den Versuchsbedingungen ab, so von den Dimensionen des Tyndallstreifens, von 
der Zusammensetzung der Lsg. und von der Stelle innerhalb der PI., an der aieh 
der gerade gemessene Teil des Tyndallstreifens befindet. MiBt man die Helligkeit 
eines nicht zu klein dimenaionierten Tyndallatreifena unmittelbar unter der ebenen 
Oberflache der FL, in yerachiedenen Entfernungen l von der Eintrittsatelle dea 
Lichtea in den Trog, u. tragt sie ais Funktion von l in ein rechtwinkliges Koordi- 
natensystem ein, so erhalt man eine eigentiimliche Kurve, die bei der Estrapolation 
auf i =  0 einen fur die Lsg. charakteristischen und innerhalb der Versuchsfehler 
der Anzahl der Teilchen in der Raumeinheit proportionalen Helligkeitswert liefert. 
Nach der RAYLEiGHschen Theorie soli auch die Intensitat des abgebeugten Lichtes 
der Anzahl der Teilchen in der Raumeinheit proportional sein. DaB daa Tyndall
meter yielfacher Anwendung fahig ist, durfte kaum zu bezweifeln aein. (Kolloid- 
Zeitschrift 14. 172—81. April. [15/2.] Clauathal i. H. Chem. Lab. der Bergakad.)

Me y e r .
P a n i R oh land , Die Adsorpłionsfahigkeit des Kaolins. Nach den Angaben von 

N ils  Ca r l i (Ztschr. f. physik. Ch. 85. 2; C. 1913. II. 2097) soli Kaolin keine 
nennenswerte Einw. auf kolloides Eisenhydroxyd haben. Dieses Ergebnis erscheint 
nicht einwandsfrei, da nach frUheren Unterss. yon R ohland  gewiase Kaoline 
zweifellos adaorbieren. Auf der Adsorptionsfahigkeit der Kaoline beruht auch 
vielfach die technische Verwendung desselben. Wahrscheinlich hat es N ils  Ca r l i 
mit einem wenig plastischen Kaolin zu tun gehabt, der in Beriihrung mit W. nur 
wenig Kolloide bildete u. daher auch nur geringe Adsorptionakraft besaB. (Kolloid- 
Zeitschrift 14. 193—95. April 1914. [30/12. 1913.] Stuttgart.) Me y e r .

J. E. H arris , Einige Adsorptionserscheinungen in  Boden und Kaolin. Yer- 
schiedene amerikanische Boden sind dadurch ausgezeichnet, daB sie bei der Be- 
riihrung mit Lackmuapapier sauer reagieren, datf sie aber dem W. keine saure 
Rk. zu yerleihen yermogen. Bringt man dieae sauren Boden aber mit gewiaaen 
Salzlagg. zusammen, so werden dieselben nach kurzer Beriihrung ebenfalls sauer. 
Zur Unters. gelangten sandig-lehmige Boden, die mit Lsgg. yon Natriumacetat, 
Kaliumnitrat oder Natriumchlorid behandelt wurden. Bei wiederholter Behandlung 
desselben Bodens mit der Salzlsg. werden abnehmende Sauremengen in Freiheit 
gesetzt. Die Summę der freigemachten S. ist bei den yerachiedenen Salzen ver- 
schieden, so daB sie nicht auf eine Umsetzung mit einer in den Boden befindlichen 
organischen S. von der Natur der Humussauren zuriickzufiihren ist. Die Ursache 
iat yielmehr die Adsorption der in dem Salze enthaltenen Baae durch den Boden, 
der eine gewisse Menge freigewordene S. entspricht. W enn ein Boden zuerat mit 
einer verd. S. behandelt wird, so nimmt sein Yermogen, aus Salzlsgg. SS. frei zu
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machen, erheblich zu, wcil dic S. die adsorbierteu baaiachen Stoffe zu neutraliaieren 
und in 1. Prodd. iiberzufuhren vermag. Aua diesen Tatsachen laBt Bich erklaren, 
warum nrspriinglieh neutrale oder achwach alkal. Boden, die langere Zeit in Kultur 
aind, allmahlich sauren Charakter bekommeu.

Kaolin greift in Beinem ursprunglichen Zuatande Salzlsgg. nicht an. Behandelt 
man ihn aber mit einer S., die dann ausgewaschen wird, bo behalt er gegen 
Lackmua eine deutlich saure JRk. und vermag aus Salzlsgg. SS. freizumachen. 
Gegen Sehwefelaaure verhalt sich Kaolin etwaa andera ala die unterauchten Boden, 
wahraeheinlich weil die Sehwefelaaure beirn Kaolin die Silieate durch chemische 
Um8etzuug in kolloide Stoffe verwandelt. Diese kolloiden Stoffe besitzen selektiye
Adaorptionsfahigkeit. DaB die S. vom Kaolin und den Boden nicht adsorbiert
und dann bei der Behandlung mit Salzlsgg. wieder in Freiheit geaetzt wird, konnte 
direkt gezeigt werden. Hingegeu konnte fast quantitativ bewieaen werden, daB 
die Base dea Salzea wirklich von den Boden und vom Kaolin adsorbiert wird.
Ala ein Boden durch langerea Kochen mit konz. Sehwefelaaure von aeinen orga-
nischen Verunreinigungen befreit worden war, besaB er nach sorgfaltigem Aus- 
waachen nocb dieaelbe Adaorptionsfahigkeit wie ein urapriiuglieher nur mit verd. 
Salzaaure behandelter Boden, ein Zeichen, daB das aelektive Ad8orptionsvenn6gen 
nicht etwa auf organische Verunreinigungen zuruckzufuhren ist. (Journ. of Physical 
Chem. 18. 355—72. April. Chem. Lab. der Michigan Agricultural College Esperi- 
ment Station in Eaat Lansing, Michigan.) Mey ek .

M. A. G ordon, Adsorption durch Filt er papier. Im AnachluB an Unterss. 
B ay leyb  (Journ. Chem. Soc. London 33. 304) werden Adaorptionsyeras. ausgefiihrt, 
indem schmale FlieBpapierstreifen in eine Lsg. von Kupfer- und Cadmiumsulfat 
gehiingt und die Hohe dea Aufatiegea der beiden Salze im FlieBpapier beobachtet 
wurde. In  verd. Lagg. ateigt das Cadmiumsalz hoher ais das Ca-Salz. Aua den 
Veraa. ergibt sich, daB FlieBpapier ein selektivea Adaorptionayermogen fur W . und 
fur jeden gel. Stoff beBitzt. W ird der gel. Stoff starker adaorbiert, so erhalt man 
beim Auftropfen auf daB FlieBpapier um den Tropfen einen Wasserring. W ird 
aber daa W . atarker adaorbiert, ao bildet sich in der auBeren Zone eine kon- 
zentriertere Lag. Ob man in der auBeren Zone einen W asserring oder eine kon- 
zentriertere Lsg. erhalt, hangt auBer von der Konzentration auch von der Natur 
dea gel. Stoffes ab. Je  starker ein Salz im Verhaltnis zum W. adsorbiert wird, 
deato groBer is t die Endkonzentration, bei der noch ein Waaaerring auftritt. Die 
Menge S. oder Base, die von dem FlieBpapier aua einer Salzlsg. adBorbiert wird, 
ist kein MaB fur die uraprungliche HydrolyBe des Salzea in der Lsg. Die An- 
nahme von S keaup , daB Nałriumcarbonat in 1/i00-n. Lsg. vollatiindig hydrolysiert 
iat, trifft nicht zu. Da die Salzadsorption mit steigender Temp. abnimmt, so wird 
der Waaaerring dann achmaler werden. Das Salz wird scheinbar beweglicher. 
Durch Hinzufugen von Stoffen, welche die Adsorption herabdrucken, wird die 
Beweglichkeit dea Salzea erhoht. In dieser Weise wirkt z. B. Sehwefelaaure auf 
eine Kupfersulfatlag. Die Erscheinungen, die man beim Auftropfen einer Salzlsg. 
auf viel FlieBpapier beobachtet, aind haufig etwaa anders ala diejenigen, die sich 
beim Eintauclien eines Streifens FlieBpapier in viel Lag. ergeben. Theoretisch 
hat jede gel. Substanz das Bestreben, sich allmahlich gleichmaBig in einem kurzeń 
FlieBpapierstreifen zu yerteilen. Praktiach kann man dieses Bestreben ver- 
nachlasaigen. Die anscheinend sebarfe Trennungslinie bei dem W asserringe ist 
eine notwendige Folgę der gewohnlichen Form der Adsorptionsisothermc. Bei einer 
flacheren Adsorptionaisotherme wiirde der Gegenaatz nicht ao auffallend aein. 
(Journ. of Physical Chem. 18. 337—54. April. COBNELL-Univ.) M eyer,
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&. 0. H erzog und A. Polo tzky , Die Diffusion einiger Farbstoffe. Eine Reihe 
von FarbBtoffen wurde in W. zu 0,25% gel. und gegen W . diffundieren gelassen. 
Naeh bestimmten Zeiten wurde der Farbstoflgehalt in den was. Schichten colori-
uietrineli bestimmt. Parallel zu den Verss. in was. Lag. wurden die Farbstoffe in
5%ig. reiuater Gelatine gel. und gegen 5%ig. Gelatinegel diffundieren gelaaaen. 
Untersueht wurden Naphiholgelb S , Naphtholgriin, Marłiusgelb, Chrysoidin, Bis- 
marekbraun, Chromotrop, 1’onceau S B , Ponceau4R, Sauresćhwan, Kongorot, Trypan- 
rot, Thiazolgelb, Primulin, Auram in, Toluidinblau, Krystalluiolett, Methylciolett, 
Sdureoioldt, Guineagriin, Eosin, Erythrosin, Bhodamin, Alizarinrot W S, Methylcn- 
blau, Nilblau A , Kapriblau G, Neutralrot, Safranin.

Der heinmende EinfluB der Gelatine auf die Diffusion geht aus allen Versa. 
deutlich horvor. Der Unterschied zwischen dem EinfluB 15- und 10%ig. Gelatine 
ist sehr viel geringer ais der Unterschied zwiaehen dem EinfluB der 10- u. 5%ig. 
Die Verteilung dea Farbatoffa in den 4 Schichten entspricbt in einer Reihe von 
FiUlen der STEPHANschen Formel. In  anderen Fallen ergeben sich Abweichungen 
von der Formel in dem Sinne, daB die hoheren Schichten im Verhaltnis zu den
tieferen Schichten zuviel Farbstoft enthalten. Fur den Diffusionskoeffizienten

6 3seheint sch folgende Beziehung am besten zu bewahren: k =  1 , wo M' daa

Mol.-Gew. des Farbatoffiona darstellt. Die Zahl der Molekule, die bei den hoher 
ais einfach molekular gel. Farbstofien zusammentreten, berechnen aich nach der

39 7
Gleichung: cc =  ®‘8 zu e‘ner Atomzahl ca. 50 liegen die Diffuaionakon-

Btanten bis gegen 0,2, bei hoherer Atomzahl unterhalb 0,2. Zwischen Diffusion u. 
Dialyse besteht im allgemeinen Parallelitiit. Daa Yerhaltnis Diffaaionskoeffizient in 
W. : Difluaionakoeffizient in Gelatine scliwankt zwischen 2 u. 10. Das vorliegende 
Ver8uchBmaterial liiBt deutlich erkennen, daB die Diftusion eine additiv-konstitutive 
Eigensehaft ist, bei der die Beziehung zwischen Gelostem und L6aung8mittel eine 
groBe Rolle apielt. (Ztsebr. f. phyaik..Ch. 87. -149—S9. 5/5. [13/2.].) L eim bach .

Je a n  JPerrin, Osmotische Kompressibilitat von Emulsionen, die ais Fliissigkeiten 
mit sichtbaren Molekiilen betrachtet wcrden. Nach den friiheren Unterss. lassen aich 
die Gasgesetze auf verd. Emulsionen anwenden, die gleich groBe Partikelcben ent- 
halten, welche man ais sichtbare Molekule betraehten kann. Nach diesen Geaetzen 
laBt sich die Yerteilung berechnen, welche die Molekule in einer Saule unter dem 
EinfluB der Erdschwere und der BROWNsehen Bewegung schlieBlich im Gleich- 
gewicht einnehmen. Ferner laBt sich die AvogADKOsche Konstantę N  auf diese 
Weise berechnen. Es war nun zu erwarten, daB eine nichtverd. Emulsion aich 
wie eine komprimierte FI., dereń Molekiile sichtbar sind, yerhalten wurde, u. daB 
die van  d e r  WAAi*ssche Theorie hier einen niitzlichen Fiihrer geben wiirde. Ais 
osmotische Kompressibilitat soli die Art und Weise bezeichnet werden, in der der 
osmotische Druck von der Konzentration der Partikelchen abhangt. Zur Erkenntnis 
dieser Eracheinung geuiigt es, wenn man die Gleichgewichtsverteilung in einer 
v«rtikalen SSule der Emulaion beobachtet, in der alle Partikelchen ausgeziihlt sind. 
Die Konzentration in jeder Schicht ist nach friiheren Methoden leicht zu bestimmen. 
Der osmotische Druck in den versehiedenen Schichten laBt sich unter Anwendung 
der Gleichungen fUr eine eiponentielle Verdunnung der Partikelchen mit ateigender 
Hdhe in der Flilasigkeitssaule ebenfalls leicht berechnen. Es ist der osmotische 
Druck P  einer Schicht, die sich um s senkrecht uber einer anderen Schicht vom

10
osmotischen Druck P 0 befindet, gleich P„ -f- 31 — , wo w das wirkliche Gewicht 

eines Partikelchen und die Anzahl der Partikelchen zwischen diesen beiden
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Scbicbten i»t. Durch Verb. mit der v a h  DER W a ALSsehen Gleichung erhalt mnn
„  . , t, , m w R T  , b R T — a . .die Beziehung P 0 -f- - - =  - ^ - u  -f- ^ —  « . Durch eme zweite Mes-

eung kann man dann den unbekannten osmotischen Druek P0 ausachalten u. erhiilt
, w  9? R T  . b R  T — a . . .  ,die GIcichung —  —-------- =  -)-------- ....----- (n «0), wo l i  die Gaskon-

S 71 — ?Iq J.Y iv
stan te , T  die absolute T em p., a und b die VAN DER WAAT,Sschen K onstanten, 
N  die AYOGADROsche Zahl iat. T rag t man nun ais Absziase (n - |-  «o) ais 

91Ordinate auf, so erhiilt man eine gerade Linie, dereń AuBgangBpunkt

s R  T—---- die Zabl N  ergibt. Diese Beziohungen sind von IlKNli C o n s ta n tin

(ygl. folgendes Ref.) gepriift worden, (C. r. d. 1’Aead. des seiences 158. 1168—71. 
[27/4.*].) Me y e r .

Renó C onstantin , ExpcrimcnteUe Untersuchung der osmotischen Kompressibilitdt 
von Emulsionen. Nach den im yorsteh. Ref. ontwickelten Darlegungen wurde die 
Abhiingigkeit des osmotischen Druckes von der Konzentration untersucht. Ala Ver- 
auchaobjckt diente eine Gummiguttemulsion, dereń gleicbgroBe, kugelformige Par- 
tikelchen einen Radiua von 0,33 jx besaBen. Die Art der photographiscben Best. 
der Konzentration und des osmotischen Druckea muB im Original nachgeaehen

p __p
werden. A uf Grund der Messungen wurde dann die Kurve —------— ais Funktionn — n0
von n  konstruiert. Sie ist fur mittlere Verdfinnungen eine Gerade. F ur den Aus- 
druck b R T — a ergibt sich daraus der W ert 4,9‘1022, und fiir b R T  der W ert 
0,96-1022. Die Kurve wird dann eingehend diskutiert, wobei auf einen inneren 
uegativen Druck gescbloasen wird, der mit einer AbstoBung zwischen den Partikel- 
chen in naber Beziehung steht. Nach Gouy iat dieae AbstoBung darauf zuriiek- 
zufiihren, daB die Partikelcben von einer Schicht Ionen umgeben sind, dereń Dicke 
in diesern Falle zu 0,18 ji bereehnet wird. Die Avogadrosche Zahl wird aus den 
CONSTANTlNsehen Messungen zu 60-1022 bereehnet. (C. r. d. 1’Acad. des seiences 
158. 1171—73. [27/4.*].) Me y e r .

C. M ebius, U ber die Kompressibilitaisgleichung der Gane und der Fliissigkeiten, 
die sich aus den Fundamentalgleichungen der Hydrostatik ableiłet. Aua den hydro- 
statischen Grundgleichungen wird die Formel:

- q ~  =  b0- 2 a Q +  3 c(;s - f  2 d ę T  +  +  3 f o ‘ T +  2 h QT* +  . . .
(ii f)

S

abgeleitet, in der o das spezifiache Gewicht des Stoffes unter dem Drucke p , v da3 
spezifische Volumen, T  die abaolute Temp., V das Potential in dem betrachteten 
Punkte, a, b, c usw. Konstanten bedeuten. Dureh Integration erhalt man: 
p  =  K ę - a ę *  +  c t f  +  d o i T  +  e(j* +  f g * T  +  h ^ T ‘ +  . . . +  ą +  C{T).

Ea wird gezeigt, daB sich aus dieser allgemeinen Gleichung unter Beriicksich- 
tigung nur dea eraten Ausdruckes und Vernachla8sigung von q das Boyle-Mariotte- 
sche Gesdz ergibt. Beriicksiehtigt man die beiden ersten Ausdrucke, so ergibt aich 
v(p  -(- aQ2) — R T .  Zieht man in der Differentialgleichung auch noch den Aus- 
druek 2 d ę T  beran, so erhalt man die van der Waalssche Formel. Berucksich- 
tigt man aamtliche Ausdrucke der Differentialgleichung, so ergibt sich nach geeig- 
neter Umformung die Beziehung (p -f- a ,p 2)(v— b,) =  R T ,  wo o, und 6, aber 
nicht mehr Konstanten sind. (Ann. Phys. [9] 1. 4S5—S8. Mai.) Me y e r .
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R. B eu tn er, Weitere Untersuchungen uber das elektrodenahnliche Yerhalten 
wasserunmischbarer organischer Substanzen. In Fortsetzung friiherer Arbeiten 
(Ztachr. f. phyaik. Ch. 19. 319. 467; C. 1913. I. 1854; II. 472) werden hier Potential
differenzen experimentell unteraueht, die an der Beriihrungsflache wasaerunmiach- 
barer, elektrolytiach leitender organiacher Subatanzen und waa. Salzlagg. auftreten. 
Al8 organiache Subatanzen kommen zur Verwendung Salicylaldehyd, o-Kresol, 
m-Kresol, p-Kresol, Phenol, o-Toluidin, Nitrobenzol mit Zusatzen von */s g Mol.
o-Nitrobenzoesaure, von ‘/s 9 Mol- Dimethylanilin, von 1/10 g Mol. o-Nitrobmzoesdurc 
-j- */io g Mol. Dimethylanilin, Guajacol, Acetophenon, Benzylalkohol, Benzaldehyd, 
Anisaldehyd, Zimtaldehyd, Acetessigester. Ala Salze in was. Lag. Na^SOf ,  Z ,iS04, 
NaCl, KCl, N H t Cl, N aBr, K B r, NaJ, K J, N aN O t> K N O „ N aSC N , K SC N , Na- 
Salicylat, Na-Benzoat, Na-Oleat, BaCl„  CaCl}, MgCl,, salzsaures Anilin, salzsaures 
Monomethylanilin, salzsaures Dimethylanilin, salzsaures Dimethyltoluidin.

Das wicbtigste Ergebnis der Unters. ist, daB durch zwei gleichkonz., waa. Lagg. 
zweier Elektrolyte, welche durch eine Schicht einer wasaerunmisehbaren organiachen 
Subatanz mit elektrolytiachem Leitvermogen getrennt aind, eine EMK. erzeugt wird, 
die von den Teilungakoeffizienten dieaer beiden Salze zwiachen W. und der orga
niachen FI. gemiiB der elektromotoriachen Phaaengrenzregel abhiingt. Diese Theorie 
stiitzt aich auf die Beobachtung, daB bei Ketten, welche ein Hydrochlorid einer 
organiachen Basia in der einen und NaCl in der anderen Salzlag. enthalten, die 
eratere Lsg. steta negativ iat. Diea liegt ira Sinne der Theorie, weil man annehmen 
kann, daB fur daa Hydrochlorid der organiachen Baaia der Verteilungakoeffizient 
organiaches Loaungamittel-W. groBer ist ala fur NaCl. Bei Ketten, welche ein 
Na-Salz einer organischen S. in der einen u. NaCl in der anderen Lsg. enthalten, 
iat die eratere Lag. poaitiy. Diea entspricht dem groBeren Teilungakoeffizienten 
fur daa organische Na-Salz. Eine weitere Stiitze der Theorie ist, daB Substanzen 
mit relativ bohem Yerteilungakoeffizienten eine zeitliche IrreyeraibilitSt der Potential- 
diSerenz hervorrufen. Und achlieBlich andert aich in binaren Salzlagg. die EMK. 
nicht linear mit dem Mischungsyerhiiltnis. Zusatze des Salzes mit den groBeren 
Teilungskoeffizienten beeinflusaen die Potentialdifferenz starker wie gleiche Zuaatze 
des Salze3 mit den kleineren Teilungakoeffizienten.

F ur einige derartige Potentialdifferenzen wird daa Gesetz von der Unabhangig- 
keit der Ionenwrkg. ezperimentell aufgefunden und thermodynamisch abgeleitet. 
Ferner wird auf die Ahnlichkeit der elektromotoriachen Ionenreihen mit der Ionen- 
reihe, wie aie bei Agglutinationaeracheinungen beobachtet wurde, hingewieaen. Die 
Einfuhrung einea Begriffes wie „Adsorptionapotential" (nach E. B au b , Ztachr. f. 
Elektrochem. 19. 590; C. 1913. II. 887) zur Erklarung der Potentialdifferenzen wird 
nicht fur zweckmaBig angeaehen.

In einem Nachtrag wird noch gezeigt, wie man aus Leitfahigkeitameaaungen 
der nichtwas. Phase die EMK. des Guajacols berechnet. (Ztschr. f. physik. Ch. 
87. 385—408. 5/5. [8/1.] New-York. R o c k efeller  Inst. for Med. Research. Biolog. 
Abt.) L eim bach .

A. Ssachanow , Uber die Einwirkung der Elektrolyte a u f das Dissoziations- 
vermogen von Lósungsmitteln. I . W ahrend man in wss. Lsgg. entweder keine oder 
sehr kleine dissoziierende Wrkg. der Ionen bemerkt, erhohen die Ionen in Losuuga- 
mitteln mit kleinen DEE. sehr bedeutend den Diaaoziationagrad der Elektrolyte, 
weswegen die spezifiache Leitfahigkeit der Elektrolytgemische in diesen Losunga- 
mitteln steta viel hoher ist, ais ea nach der Berechnung erwartet wird. Vf. unter- 
sucht die Leitfahigkeiten der Gemiache yon Kaliumformiat u. Pyridinacetat, aowie 
Pyridinacctat und Anilinacetat in Essigsaure; Gemische von Tetraathylammonium- 
jodid mit Anilinhydrobromid und Ammoniumjodid in Anilin , sowie die Gemiache
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von Pyridinhydrobromid mit Diathylaminhydrochlorid und Pyridinhydrochlorid in 
Chloroform. Die Zunahme der Leitfahigkeit erweist sioh um so grofier, je  kleiner 
die DE. dea betreflenden Mediuma ist, somit wirken in diesen Losungamitteln die 
Elektrolyte aufeinander diaaoziierend. Die Theorie der Gemische und der iao- 
hydrischen Lagg. ist auf diese L68ungsmittel nicht anwendbar. (Ztachr. f. physik. 
Ch. 87.441—48. 5/5. [Februar.] Moskau. Landwirtaehaftl. Inat. Chem. Lab.) F isc h e r .

G. R. M ines, Die Bedeutung des lonem-olumens fur die Wirkung von Elektro- 
lyten au f kolloide Systeme. (Vgl. folg. Ref.) Nach einer friiheren Unters. (Kolloid- 
chem. Beih. 3. 191; C. 1913. II. 5) unteracheiden aich komplese, dreiwertige Kat- 
ionen von den einfachen dreiwertigen Kationen beziiglich ihres Yermogena, elek- 
trische Ladungen auf kolloide Oberfliichen zu ubertragen. Unter der Annahme, 
daB die Ladungsanderung einer Oberfliiche durch ein łon dadurch zustande kommt, 
daB aich daaaelbe an die Oberfliiche anaetzt, hangt die Ladungsanderung von der 
elektriachen Ladung des Ion8 und von der Adhaaion desaelben an der Oberfłache 
ab. Dieae Adhaaion berubt auf elektriachen Kraften und haugt beaonders von der 
Natur der betreffenden Oberfłache (wahracheinlich von ihrem spezifischen Induk- 
tionavermogen) und von der oberflachlichen Ladungsdichtc ab. Dieae Ladungadichte 
ist der W ertigkeit dea łona direkt und aeinem Volumen umgekehrt proportionai. 
Die Ladungadichte des dreiwertigen Kationa [Co(NH3)6]+ + + ist ungefahr ein Funftel 
von der des einfachen łona L a+ + + . Wenn nun die induzierende Ffihigkeit einer 
Oberfłache gering ist, wird sich daa komplese łon nicht an dieselbe anlagern, wohl 
aber kann dies das einfache łon machen. Ist aber das spezifische Induktions- 
yermogen der Oberfliiche grofier, so daB das kompleie łon mit seiner geringen ober
flachlichen Ladungadichte festgehalten werden kann, so wird daa komplexe łon 
eine ebenso groBe Ladung auf die Oberfliiche ubertragen wie das einfache łon. 
Dies ist anscheinend der Fali bei den suspensoiden Kolloiden. In vielen Fallen 
wirkt nun das komplexe łon stiirker ais das einfache, wie aich bei der Ausflockung 
des kolloiden Goldes, der kolloiden Kieselsaure und gewisaer Adaorptionsverbb. des 
Jods gezeigt. Diese Verbb. haben den Charakter von SuspenBionskolloiden, u. die 
fallende W rkg des komplesen dreiwertigen Ions erweist sich ais ungefahr doppelt 
so groB ala jene des einfachen dreiwertigen Ions. Die Frage, ob auch diese Unter- 
schiede auf Unterschiede des Ionenyolumena zurlickgefiihrt werden konnen, soli in 
der folgenden Abhandlung unteraucht werden. (Kolloid-Zeitschrift 14. 167—68. 
April. [12/1.] Cambridge.) Me y e r .

G. S . M ines, tjber die Beziehung zwisclien Ionenbeweglichkeit und Ionenvolumcn. 
(Vgl. vorBteh. Ref.) Zur Erklarung der Wirkungsunterscbiede yerschiedener Ioncn 
auf kolloide Systeme ist die Ionenbeweglichkeit vielfach herangezogen worden. 
Andereraeits scheint das Ionenyolumen in gewissen Fallen eine Rolle zu spielen. 
Es sollte daher festgestellt werden, ob beide Faktoren in Beziehung miteinander 
stehen. Dazu wurde die Leitfahigkeit zweier Salze bei 18° gewablt, von denen daa 
eine ein einfaches, das andere ein kompleses dreiwertigea łon liefert.
Konzen- Spezifische Leitfahigkeit dea Konzen- Spezifische Leitfahigkeit dea
tration [Co{NHs\]C lt CeCl3 tration [CoiNHM Cl, CeCl,
m/20 0,0125 0,01165 m/320 0,00113 0,001135
m/40 0,00689 0,00626 m/640 0,000596 0,000643
m/80 0,00397 0,00368 m/1280 0,000302 0,000318
m/160 0,00214 0,00210 m/2560 0,000153 0,000176

Die Betceglichkeit des Luteokobaltions ist alao nur wenig geringer ais die dea 
Cerions, obgleich sein Volumen das 13fache des Yolumens des letzteren ist. Auch
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aus Diffu$ionsversuchen ergibt sich, daB das kompleie Kobaltaalz etwaa achneller 
diffundiert ais das einfachere Cersalz. Da die GroBenunteraehiede der Ionen nicht 
imstande sind, eine Erklarung des W iderstandes zu geben, den die Ionen bei ihrer 
Bewegung durch die FI. erfahren, so scheint die altbekannte Annahme erforderlich 
zu sein, daB die kleineren Ionen von einer groBeren Menge W . umgeben sind, ais 
die groBoren. Diea lafit Bicb durch die groBere Ladungsdichte der kleineren Ionen 
erklaren, die infolge dieser groBeren elektrischen Dichte auch mehr Waasermole- 
kiile zu binden yermogen. Nach dieser Hypothese muB in einer Eeihe yon Ionen 
gleicher W ertigkeit und ahnlicher Struktur, aber zunehmender GroBe, der auf der 
Waaserhulle beruhende W iderstand sich yerringern, der durch die GroBe des Ions 
bedingte aber zunehmen. Eine Andeutung dieses Verhaltens laBt sich yielleicht 
schon bei den Alkalimetallen wahrnehmen. Fiir jede W ertigkeit muB dann eine 
optimale GroBe esistieren, bei der die Beweglichkeit am groBten ist. (Kolloid- 
Zeitschrift 14. 168—70. April. [12/1.] Cambridge.) Me y e k .

F ra n k  H orton , Die von gewissen Substanzen beim Erhitzen a u f einem Nernst
stift erzeugte Ionisation. Bei den biaherigen Dnterss. iiber die Erzeugung yon 
Ionen aus h. Korpern wurden ais Unterlage meist Platin oder andere Metalle 
benutzt. Vf. unterauchte die Thermoionisation von Kalk und von Natriumphofphat, 
indem er diese Substanzen auf einem Nernststift erhitzte. Es zeigte sich, daB die 
yon einem gliibenden Nernstatift ausgehende negatiye IoniBation aehr stark erhoht 
w ird, wenn daa Stabchen mit einem Kalkiiberzug yersehen ist; die negatiye 
Emission aua Kalk auf einem Nernstatabchen ist yon derselben GroBenordnung 
wie die aus Kalk auf Platin. Die letztere kann also nicht, wie es von WILSON 
(Philos. Magazine [6] 21. 634; C. 1911. II. 181) angenommen wurde, aua dem 
Platin stammen. Die Form der Strom-Druckkurye ist fur die poaitiye Emission 
aus einem Nernatstift (allein) aehr ahnlich der entaprechenden Kurye fiir die 
poaitiye Emiaaion aua reinem Platin. Ebenao ahnelt auch die Kurye, die man fiir 
die poaitiye Emission aus Natriumphosphat auf einem Nernststift erhalt, aehr der 
Kurye, die Natriumphoaphat beim Erhitzen auf Platin liefert. Die Wrkg. des 
Natriumphosphats besteht wahrscheinlich darin, daB es 1. in yeratarktem MaBe
B. positiyer Ionen an der Oberflache der Anodę bewirkt, 2. die Natur des gaa- 
formigen Materials yerandert, durch welches die Entladung gebt (der Raum um 
die Anodę enthfilt je tzt Molekule des yerfliichtigten Salzes, bezw. seiner Dis- 
soziationsprodd.). Wegen weiterer Einzelheiten muB auf das Original yerwiesen 
werden. (Proc. Cambridge Philos. Soc. 17. 414—24. 5/5. [9/3.*] S t .  J o h n ’s Coli.)

B ugge .
E rn e s t W ilson, Die magnetischm Eigenschaften des Eisens bei Ausschaltung 

des Erdmagnetismus. Vf. untersuchte die magnetiachen Eigenschaften eines 3% 
Silicium enthaltenden Eisens („Stalloy") unter dem EinfluB achwacher magne- 
tiacher Krafte bei Abachirmung des Erdmagnetismus. Die Veras. zeigen, daB der 
Erdmagnetismus die Magnetiaierbarkeit des Eisens atark beeinfluBt. Vergleicht 
man die Resultate, die man erhalt, wenn man das Eisen magnetisiert und dann 
sorgfaltig entmagnetiaiert, wiihrend es gegen den Erdmagnetismus abgeschirmt ist, 
mit den Resultaten ahnlicher Vera8., bei denen dasselbe Materiał in entmagneti- 
siertem Zuatande der Wrkg. des Erdinagnetismus ausgeaetzt wird, so hat das Ver- 
haltnia der Permeabilitiiten ein Masimum yon 1,79, wenn die magnetische Induktion 
den W ert 172 hat, und das Verhaltnis der maiimalen Permeabilitaten betragt 1,24. 
Eine masimale Permeabilitat yon 5900 wurde erhalten, wenn die Eisenprobe bei 
Auaachaltung dea Erdmagnetismua durch eine Kraft 1,8 C.G.S.-E. magnetisiert 
wurde; dieaer W ert ist 1,28 mai so groB wie die masimale Permeabilitat, die mit 
dem entmagnetiaierteu Eisen unter der Wrkg. dea Erdmagnetismua erhalten wurde.
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Die Energiezerstreuung durch magnetische Hystereais ist fUr eine gegebene 
magnetiache Induktion geringer, wenn daa Eisen abgeachirmt und entmagnetisiert 
wird, ais wenn es zuerst entmagnetisiert und dann dem Erdmagnetiamua ausgesetzt 
wird. Der „STEINMETZ-Index“ nimmt erst bis zu einem Maximum von ca. 3 fur 
eine Kraft von ca. 0,008 C.G.S.-E, zu und wird dann mit abnehmender Kraft 
kleiner; hierbei andert sich die Form der Hysteresiakuryen, die praktisch gerade 
Linien werdon, (Proc. Royal Soc. London. Serie A. 90. 179—88. 1/5. [26/2.*] 
London. Univ. King'a Coli. Sir W illia m s  Siem en s  Engineering Lab.) B ugge.

A. E. Oxley, Uber eine Anwendung des mólekularen Feldes bei diamagnetischen 
Substanzen. (Vgl. Proc. Cambridge Philos. Soc. 17. 282; C. 1913. II. 1543.) Nach 
der Anschauung des Vfs. konnen die Krafte, welchen die Molekule bei einer 
diamagnetischen Kryatallstruktur unterworfen sind, ais magnetiache Krafte auf- 
gefaBt werden. Die mit 1 g einer Subatanz verbundene magnetiache Energie kann 

a ' 1.2durch den Ausdruck * ^— wiedergegeben werden, worin a /  die Konstantę dea

mólekularen Feldes der diamagnetischen Substanz, I  die Gesamtheit der „lokaleu" 
Intensitaten der Magnetisierung pro Volumeinheit und (; die D. der Substanz ist. 
Wenn beim Erhitzen der diamagnetischen, krystallinen Substanz die Molekule 
rotieren, muB fur eine bestimmte Temperaturerhohung mehr Wiirme zugofuhrt 
werden, ais wenn sie nicht rotieren. Die entsprechende Zunahme der spezifischen

Warme ist durch den Ausdruck gegeben ( /  =  mechanisches Aqui-

der Calorie). Das molekulare Feld, ac' 1, ist von der GroBenordnung des ferro- 
magnetischen Feldes von W eiss  (107 GauB). Der Ausdruck fiir die Zunahme der 
spezifischen Wiirme nimmt ein Maximum an in der Nahe des Schmelzpunktes und 
entspricht daher den z. B. beim Natrium  und Quecksilber gemachten Erfahcungen. 
(Proc. Cambridge Philos. Soc. 17. 450—51. 5/5. [23/2.*] Trinity Coli.) B cg g e .

F erd in an d  Schm idt, Mcssungen der Temperaturanderung von Dielektrizitats- 
konstanten. L en ak d  hat nachgewiesen, daB bei den Erdalkaliphosphoren eine Ver- 
schiebung des Erregungsmaximums mit der Temperatur auch einer entsprechenden 
Verauderung der Dielektrizitatakonstanten entapricht. (Ann. der Physik [4] 31. 
667; C. 1910. I. 1406.) Um nun nachzuweisen, ob auch bei anderen Stoflen abn- 
liche Verschiebungen der DE. mit der Tem peratur vorkommen, hat der Vf. den 
Schicefel genauer untersucht. Wegen der Kleinheit der zu erwartenden Anderung 
muBte eine Differentialmethode benutzt werden. Die Verss. erstreckten sich auf 
daa Temperaturintervall von — 180 bia -(-140°. Die Anderung der DE. betrug bei 
Sćhwefel im Mittel 0,001 pro Grad, bei einem gleichfalla untersuchten Wismut- 
Nałrium-Calcium-Phosphor 0,002 pro Grad, u. zwar stieg die DE. in beiden Fallen 
mit wachsender Temp. (Ann. der Physik [4] 44. 329—36. 12/5. [10/3.] Heidelberg. 
Radiologisches Inst. d. Univ.) S ackub.

L. S tram p, Beitrcig zur Untersuchung photoelektrischer Erscheinungen, die sich 
dielckłrischen Flussigkeiten zeigen. Nach einer tjbersicht iiber die bisherigen 

Unteraa. wird die Wrkg. ultravioletter Strahlen auf den Verlust einer positiyen 
oder negativen elektriachen Ladung des fl. Paraffins, Petroleums, Erdols (de 1’huile 
de achiate) und des russischen Mineralols untersueht Die Beschreibung der Appa- 
ratur ist im Original nacbzuleaen. Es konnte festgestellt werden, daB die ultra- 
yioletten Strahlen auf die elektrische Entladung der genaunten Fil. deutlich ein- 
wirken. Die Entladung ist sehr groB, wenn das fl. Paraffin und das Petroleum 
poaitiy, das Erdol und das russische Mineralol negatiy aufgeladen sind. Ea konnte
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gezeigt werden, daB es sich um eine photoelektrische Oberflachenwrkg. handelt. 
(Buli. Acad. roy, Belgique, Classe des aciences 1914. 45—62. 10/1. 1914. [24/5. 1914.] 
Louvain.) Me y e r .

Luppo-C ram er, Kolloidchemie und Photographie. X X I I .  Ober Formen und  
Farben des Silbers. (Vgl. Kolloid-Zeitschrift 14. 34; C. 1914. I. 2029.) E s werden 
die Untersa., dereń era ter Teil in J. M. E ders Jahrbueh fur Photographie 1914 
erscbienen ist, fortgesetzt. Es war dort gezeigt worden, daB die Reduktion von 
Silbernitratlsgg. durch Hydrochinon in hohem MaBe durch die Ggw. insbesondero 
von Citronenaaure und dereń Salzen derart heeinfluBt wird, daB anstatt des mehr 
oder weniger krystallinischen weiBen Silbers das hoher disperse schwarze Silber 
entsteht. Der EinfluB der Citronensaure ist ein ganz spezifischer, denn er tritt 
aueh bei der Reduktion mit Metol, Pyrogallol, Ferrosulfat und bei der physikalischen 
Entw . auf. Die spezifische W rkg. der Citronensaure wird dadurch zu deuten ge- 
sucht, daB Schutzhiillen von kolloidem Silbercitrat die einzelnen zuerst reduzierten 
Teilchen des Silbers bis zu einem gewiasen Grade voneinander getrennt halten, so 
daB keine eigentliche VerschweiBung zu kompaktem Metali eintreten kann. Der 
Endeilekt einer solchen Stabilisierung des Zerteilungsgrades durch innere Schutz- 
hulleu is t wohl derselbe wie der durch Hydrosylionen etwa bei den L ieseg a n g - 
schen Verss. uber das schwarze Silber. Treten beide Momente in Wirksamkeit, 
indem bei der Reduktion sowohl Citratbildung wie Stabilisierung durch OH-Ionen 
erfolgt, so entsteht der hochatmogliche Dispersitatagrad des Silbers iiberhaupt. 
Dies zeigeu die Arbeiten C a re y  L ea s , dessen typischstes Silbersol durch Reduk- 
tion von Silbercitrat mit Eisenosydulcitrat bei Ggw. von Alkali erhalten wird. Es 
werden dauu noch die LEAschen Silberpriiparate verschiedener Farbung erórtert. 
(Kolloid-Zeitschrift 14. 186—93. April. [4/2.] Wissenschaftl. Lab. d. Dr. C. SCHLEUSS- 
ner-A .-G . Frankfurt a. M.) M eyer.

W ild e r  D. B ancro ft und H a rry  B. W eiser, Flammenreaktionen. I I .  Die 
Łuminescenz erhitzter Gase. (Vgl. Joum . of Physieal. Chem. 18. 213; C. 1914. I. 
2086.) Nach einer eingehendeu Erorterung der biaher erschienenen Literatur wird 
geschlosseu, daB ein absolut durchsichtigea Gas bei keiner Temp. Licht ausstrahlt, 
wenn nicht irgendeine Rk. darin stattfindet. Ein gefarbter Dampf kann eine rein 
thermische Strahlung auBsenden. Aber die wirkliche Łuminescenz braucht in einem 
gegebenen Falle durchaus nicht ganzlich eine thermische zu sein. Es ist kein 
zwingender Beweia fiir die thermische N atur der Łuminescenz, wenn aich zeigt, 
daB die Strahlung eines maBig durchsichtigen Dampfea eine geringere Intensitat 
hat ais die entsprechende Strahlung eines schwarzen Korpers von derselben Temp. 
Die haufig gemachte Annahme, daB in der Wasseratolfflamme eine Temp. von 
6600°, in der Kohlenmonosydflamme eine aolche von 7200° erreicht wird, scheint 
nicht gerechtfertigt zu sein. Die Behauptung, daB eine Kerzenflamme wohl Platin, 
nicht aber Natriumchlorid schmelzen kann, ist irrefuhrend. Wenn die Lumineacenz 
einer gegebenen Flamme ganz oder zum Teil auf Chemiluminescenz zuriickzufuhren 
ist, so ist es von Wichtigkeit, festzustellen, welche Rkk. in der Flamme sich ab- 
apielen, und inwieweit die Łuminescenz auf diese Yorgange zuriickzufuhren ist. Bei 
der Unters. von Flammenrkk. muB man sorgfaltig zwischen Farben unterscheiden, 
die auf Emission und auf Absorption beruhen.

Im AnachluB an die Yorhergehende Unters. werden die Flammenreaktionen des 
Zinns und der Zinnsalze qualitativ untersucht. Der Ubergang des Sn in Stanno- 
salze liefert eine carminrote Strahlung, wahrend bei der Umwandlung von Stanno- 
in  Stannisalze eine griine Łuminescenz beobachtet wird. Es ist wahrscheinlich, 
daB die carminrote Farbę der Rk.: Sn — >- Sn", die griine aber dem Yorgange;
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Sn — >■ Sn"" entspricbt. Uber die Luminescenz dea Uberganges des Stauni- oder 
Stannoions in das undissoziierte Sak ist nicbts bekannt. Die Unterschiede zwischen 
den Spektren des Zinncblorids, -bromids u. -jodids sind auf die Absorptionsspektra 
der Halogene und der Salze zuriickzufiihren; yielleieht aueh auf die Emission bei 
den Reaktionen der Halogene selbst.

Es wurden dann auch die Flammenreaktionen des Kupfers und der Kupfersalze 
untersucht. Die Umwandlung des Kupfers in Cuproion wird von einer griinen 
Luminescenz begleitet, wahrend der (jbergang des Cuproion3 in ein Cuprosak von 
roter Luminescenz begleitet wird. Die Umwandlung des Cuproions bat eine blaue 
Luminescenz zur Folgę, die wahrscheinlich auf die R k.: Cu — y  Cu zuruckzu- 
flihren ist. Die Intensitat des griinen Lichtes ist so groB, daB das unbewaffnete 
Auge in der gewohnlichen Kupferflamme kein Blau wahrnehmen kann, selbst wenn 
das Cu hauptsachlich zu Cuprisalz verbrennt. Die violettrote Farbę des undisso- 
ziierten Cuprichloriddampfes darf nicht ais Luminescenz aufgefaBt werden. (Journ. 
of Physical Chem. 18. 281—336. April. Cobnell  Univ.) Me t e k .

H. W erner, Messwng von Wellenlangennormalen im inłernationalen System fur  
den roten Spektralbereich. Im roten Spektralbereich sind bisher nur wenig Messungen 
yon Wellenlangennormalen gemacht worden. Deshalb miBt der Vf. den roten Teil 
des Bariumspektrums mit groBer Sorgfalt durch, u. zwar im Gebiet von 0,597 bis
0,791 fj„ Das Spektrum wurde in einem Vakuumbogen erzeugt, in welchem die 
Linien weit scharfer erscheinen ais im Luftbogen. (Ann. der Physik [4] 44. 289 
bis 296. 12/5. [7/2.] Tiibingen.) Sa cku r .

P. P. E w ald , Die Intensitat der Interferemflecke bei Zinkblende und das Gitter 
der Zinkblende. Die Verss. von Bragg  Uber die Reflexion von Rontgenstrahlen an 
Krystallen haben zur Aufstellung yon Modellen iiber die G itterstruktur dieser 
Krystalle gefiibrt. (Proc. Royal Soc. London, Serie A. 88. 428; C. 1913. II. 1844.) 
Es muB nun noch der Nachweis erbrach t werden, ob die so erschlossenen Struk- 
turen mit den alteren Rontgenphotographien von L aue und seinen Mitarbeitern im 
Einklang stehen. Der Vf. diskutiert die LAUEschen Photographien nnter diesem 
Gesichtspunkt und kommt fiir Zinkblendc und Diamant zu einer yoilstandigen Be- 
statigung des BRAOGschen Modells. (Ann. der Physik [4] 44. 257—82. 12/5. [26/1.].)

Sa c k u r .

T hadee P eczalsk i, Die Differentialskala der Temperaturen. Nach W. T homson
y _'p

ist die absolute Temp. definiert durch die Beziehung Ji =  — —* • Nun kann

R  entweder durch VergroBerung von Tt oder durch Verkleinerung von Ti gleich 
der Einheit werden. Vom Standpunkte des Nutzeffektea aus werden dann die 
Unterschiede zwischen irgend einer endlichen Temp. u. dem absoluten Nullpunkt 
und zwischen einer endlichen Temp. und einer anderen unendlich groBen Temp. 
aquivalent sein. Mit anderen W orten, das, was man den absoluten thermodyna- 
mischen Nullpunkt nennt, wird in einer Temperaturskala, die nicht durch gleiche 
Quotienten, sondern durch gleiche Differenzen definiert w ird, gleich — oo. Diese 
Temperaturskala kann man die Differentialskala nennen. Nach frSheren Dar- 
legungen (C. r. d. 1’Acad. des sciences 157. 770; C. 1914. I. 11) lautet nun die

t
charakteristische Gasgleichung v p  =  A - e J  a-dt  + + ■•- LaBt sich auf

*0
das Gas das MARlOTTEsche Gesetz anwenden, so erhalt man, da a =  wird,
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schlieBlich die Beziehung T —  T0e f  <. Ist a konstant, so hat man eine neue
(o

Temperaturskala, eine Exponentialskala. Bei dieser Exponentialtemp. werden die 
Ausdehnungskoeffizienten der yollkommenen Gase konstant. Die beiden Funda- 
mentalpunkte (Schmelz- und Siedetemp. des W.)  sind du.reh die Konstantę a =
0,00312 charakterisiert. Perner ist das Temperaturinteryall in Exponentialgraden 
zwischen normalem Siedepunkt und kritischer Temp. fiir alle Stoffe yon derselben 
GroBe. Die Exponentialtemp. spielt eine analoge Rolle wie die reduzierten Tempp. 
Die Nutzeffekte thermodynamischer Masehinen werden gleich, wenn man die Tem- 
peraturdifferenzen 1 \— T, in Eiponentialgraden ausdriickt. Die Leitfahigkeits- 
koeffizienten der Krystalle und yieler anderer Stoffe werden bei Benutzung der 
Exponentialskala unabhSngig von der Temp. SchlieBlich nehmen die spezifischen 
W&rmen mit der Temp. zu. (C. r. d. l’Acad. des sciences 1B8. 1164—66. [27/4.*].)

Me y e r .
T h ad śe  P eczalski, Die Ausdehnungskoeffizienten und die thermischen JErschei- 

nungen. Zusammenfassung der hier schon friiher (C. r. d. l’Acad. des sciences 156. 
1884; 157. 113. 584. 770; C. 1913. II. 563. 936. 1948; 1914 .1. 11) wiedergegebenen 
Abhandlungen. (Annales de Physique [9] 1. 457—77. Mai.) Me y e r .

M arcel B rillou in , Thermodynamische Theorie der festen isolropen, wenig defor- 
mierten KSrper. (Vgl. Annales de Physiąue [9] 1. 153; C. 1914. I. 1399.) Theo- 
retische und mathematische Darlegungen, die sich auszugsweise nicht wiedergeben 
lassen. (Annales de PhyBiąue [9] 1. 433—56. Mai. [10/3.].) Me y e r .

R. D. K leem an, U ber die Natur der inneren Arbeit, die lei der Verdampfung 
einer FlUssigkeit geleistet wird. (Vgl. Philos. Magazine [6] 24. 101; C. 1912. II. 
1087, sowie folg. Ref.) Die innere Verdampfungswarme L  eines Molekuls ist, unter 
der Voraussetzung, daB sich der gesattigte Dampf ais yollkommenes Gas verhiilt, 
gegeben durch die Gleichung: L  =  U  +  (« — ua), worin U die Arbeit ist, die 
gegen die Molekularattraktion geleistet wird, wahrend u  — ua die Anderung der 
inneren molekulareu Energie u. ua die innere Energie eines Molekuls im gasfórmigen 
Zustand bedeutet. Vf. erbringt den Nachweis, daB die GroBe u  — m„ im Vergleich 
zu U k le in  ist, und erortert die Bedeutung dieser Tatsache in Hinsicht auf die 
Giiltigkeit des yon ihm friiher abgeleiteten Gesetzes der Molekularattraktion. Die 
mathematische Form der Arbeit macht eine auszugsweise Wiedergabe unmoglich, 
weshalb auf das Original yerwiesen werden muB. (Proc. Cambridge Philos. Soc. 
17. 402—8. 5/5. [13/3.] Adelaide.) Bugge.

R. D. K leem an, Die Arbeit, die bei der Bildung einer Oberflaehenubergangs- 
schicht eines fliissigen Oemisches von Substanzen geleistet wird. (Vgl. Philos. Maga
zine [6] 24. 876; C. 1913. I . 490, sowie yorst. Ref.) Fiir die Oberflachenapannung, 
die eine reine Substanz haben wurde, wenn sich keine Oberflachenubergangsschicht

bildete, l&Bt uich unter beBtimmten Annahmen der Ausdruck: A, =  ^ ab-
u,o7o X  6

leiten (U =  Energie, die bei der Uberwindung der Molekularattraktion yerausgabt 
wird, urn die Molekiile eines g der Substanz in unendlichen Abstand yoneinander 
zu bringen; q =  D. der Substanz; ma =  absolutes Mol.-Gew. eines Molekuls). 
Diese Gleichung wird auf fl, Gemische angewendet (Benzol-Tetrachlorkohlenstoff, 
Chloroform-Schwefelkohlenstoff). Der Vergleich der fiir A, — Ai fiir reine Fil. u. 
fiir Gemische von Fil. erhaltenen W erte (A, => experimentell gefundene „gewohn- 
liche“ Oberflachenspannung) zeigt, daB diese Difłerenz — die aufiere Arbeit, die
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bei der B. der Ubergangaachicht geleiatet wird — im Falle reiner Substanzen 
praktisch unabhangig von der Temperatur ist, wahrend aie bei Gemigehen mit zu- 
nehmender Temp. zunimmt. Bei niedrigen Tempp. ist Aj — A, fiir ein Gemisch 
kleiner ais fiir jeden Beiner Bestandteile in reinem Zustande. Der Unterschied im 
Verhalten der Gemische u. der reinen Substanzen ist wahracheinlich auf Adsorp- 
tionswirkungen zuriiokzuflihren. (Proc. Cambridge Philos. Soc. 17. 409—13. 5/5. 
[16/3.] Adelaide.) B dgge.

E . M arce lin , Yerdampfung von Fliissigkeiten und von schwach uberhitzten 
festen Stoffen. In  einer friiheren Abhandlung (C. r. d. l’Acad. des sciences 154. 
587; C. 1912. I. 1280) war gezeigt worden, daB man die wahren Verdampfungs- 
geschwindigkeiten von Fil. in Luft nicht direkt messen kann, da sie durch ein 
Diffusionsphanomen verdeckt werden. Man kaun sie auch dann nicht beatimmen, 
wenn nur der Fliiasigkeitsdampf auf der FI. liegt, aber bei einem merklich hoheren 
Druck, ala der Gleiehgewichtatension entspricht. Fiir Fil., die etwaa atiirker iiber- 
hitzt sind, beobachtet man nur eine scbeinbare Geschwindigkeit, die von der 
Warmezufuhr an die verdampfende Oberfliiche abhangt. Man darf daher nur sehr 
schwach iiberhitzte Fil. untersuchen, die nur mit ihrem Dampfe in Beriihrung sind 
und die unter einem Drucke stehen, der hochstens 5—6 mm grofier ais der Gleich- 
gewichtsdruck iat. Es wird ein App. angedeutet, der aus einer sehr dfinnwandigen 
Glaacapillare von 0,1—0,3 mm Durchmesser besteht, in der sich die zu ver- 
dampfende FI. befindet. Ala MaB fur die Yerdampfungsgeachwindigkeit wird daa 
Sinken des Meniscus der Flusaigkeitssiiule in dieser Capillare betrachtet, das 
kathetometrisch bestimmt wird. Der zweite Teil dea App. besteht aus einer 
groBeren Kondenaationskammer, in welcher ein Druck herrscht, der atets etwaa 
kleiner ala der Gleichgewichtsdruck der FI. gebalten wird. Den verminderten 
Druck kann man bei StoSen von kleiner Tension einfach durch Temperatur- 
erniedrigung der Kondenaationskammer erzielen. Bei Stoffen von groBerer Tension 
beschickt man die Kammer mit einer Lsg. einea Stoffes in der zu deatillierenden 
FI. In folgenden Tabellen bedeutet v die Yerdampfungsgeschwindigkeit, aua- 
gedriickt in der Anzahl cm, um die der Meniacus in einer Sekunde sinkt.

Nitrobenzol fl. Naphthalin fest Jod fest

t° V t° V t° V
41 1 35,5 0,3 43 0,8
45,5 2 45,5 1 44,5 1
48 3 51,5 2 49,5 2
50,5 4 57,5 4 52,5 3
52,5 5 61 6 55,5 4
54 6 63,5 8 58 5
55,5 7 65,5 10 59,5 6
56,5 8 67 12 61 7
57,8 9 68,5 14 63 9
58,5 10 69,8 16 64,5 11

(C. r. d. l’Acad. des sciences 158. 1419—21. [18/5.*].) Mey er .

Anorganiscke Chemie.

Lśon und Eug&ne Bloch, Ober ein neues AbsorptitynsspeMrum des Sauerstoffs 
im (iuflersten TJltramolett. Vff. beobachteten, daB die sehr deutliche Linie 1903 dea



116

Wismuts, die bei kurzer Exponierung einfacb erscheint, bei langerer Eiponierung 
von einer zunehmenden Anzahl von Trabanten begleitet wird. Diese Linien haben 
groBere Wellenlangen ala die Hauptlinie und zeigen eine charakteristiache An- 
ordnung, indem ihre Breite und ihr Abstand regelmaBig wachaen. Mit einem 
Aluminiumiunken  erbalt man bei 6-atdg. Eiponierung auBer den Linien 1990,1935 
u. 1862 eine Anzahl regelmaBiger Banden, von denen eine mit der des Wismuta 
zusammenfallt. Dasselbe System von Banden gibt aueh der Funken des Cadmiums, 
Zinna, Thalliuma und der poaitive Krater des Kohlenbogens. Trotz groBer Inten- 
sitatsverachiedenheiten sind in allen diesen Fiillen Struktur und Lage der Banden 
identisch, was darauf hinweiat, daB die beobachtete Erscheinung unabhangig vom 
yerwendeten Metali ist u. ihre Uraache in der L u f t  haben muB, in der sich der 
Funken bildet. Im Inneren jeder Bandę werden die scbwarzen Linien allmahlich 
immer breiter, so daB sie schlieBlich eine Breite von mehreren X.-E. einnehmen; 
dagegen werden die hellen Zwiachenraume immer feiner, je mehr man aich vom 
Kopf der Bandę entfemt. Es scbeint daher, daB die breiten Linien, aus denen 
aicli jede Bandę zusammensetzt, in W irklichkeit Teile eines kontinuierliehen Spek- 
trums sind, daa nur bei langer Exponierung auftritt. Die hellen Zwiachenraume 
sind Absorptionslinien der Luft. Es handelt sich nach Ansicht der Vfl. bei den 
von ihnen (und von anderen Forschern) beobachteten Banden im auBersten Ultra- 
violett nicht um ein Fluoreacenzapektrum der Luft, sondern e8 liegt eine wahr- 
scheinlich vom Saucrstoff herruhrende Absorption vor, die bei der Wellenlange 1957 
beginnt (vgl. STEOBING, Physikal. Ztschr. 14. 887; C. 1913. II. 1550). (C. r. d. 
l’Acad. des sciences 158. 1161—64. [27/4.*].) B ugge.

R u d o lf Schenck, F ra n z  V o rlan d e r  und W a lte r  Dux, Studien uber den Zer- 
fall von Wasserstoffsuperoxyd und Natriumperborat in alkalischen LSsungen. Die 
Zeraetzungsgeschwindigkeit des Wasserstoffsuperoxyds in  alkalischen Lósungen ist 
abhangig von der Hydroiylionenkonz. Die Regel hat eine Bcheinbare Auanahme 
bei den ziemlich stark alkal. Natriumpyrophosphatlsgg., welche H ,0 , gegen den 
Zerfall achiitzen. Dieaer Schutz erfolgt uber nur innerhalb gewisaer Alkalitata- 
grenzen, Zusatz kleiner Mengen verd. Alkalilaugen (0,05-n.) verhindert ihn. Genau 
ao wie bei H ,0 2 liegen die Verhaltnisse bei Perborałlsgg., welche ais Gleicbgewichts- 
aysteme zwischen H ,0 , und Borat aufgefaBt werden miisaen. In beiden Fiillen ist 
die Schutzwrkg. zuriickzufiihren auf die B. sehr bestandiger Salze einer Perpyro- 
phosphorsaure, welche in Lsgg. nur in minimalem Betrage in H ,0 S u. Pyrophosphat 
geapalten aind. (Ztachr. f. angew. Ch. 27. 291—96. 19/5. [1/4.] Inat. f. physikal. 
Chem. Kgl. Techn. Hochach. Breslau.) J un g .

L. M. D ennis und R. P. A nderson , Tellurwasserstoff und das Atomgewicht 
des Tellurs. Zinktellurid ist ais braunrote, leicht zers. M. erhalten. — Antimon- 
tellurid. ZinnweiBes, an der Luft, sowie in k. verd. HC1 bestandigea Produkt. — 
Eisentellurid. Schwarzes Prod. — Magnesiumtellurid. Durch Schmelzen von Mg 
u. Te erhalten, reinweiBe M. Durch feuchte Luft tritt Zera. in HaTe ein, welehes 
durch den O der Luft ozydiert wird. Mit W ., bez w. verd. HC1 tritt Zera. in H, 
und H,Te ein. — Aluminiumtellurid. B. beim Schmelzen von Al und Te bei Rot- 
glut unter exploaionsartiger Heftigkeit. Braungefarbte, durch feuchte Luft leicht 
zers. Yerb. Mit W. oder HC1 (verd.) tritt heftige Rk. ein unter Warmeentw. und
B. yon Hj -)- ELTe. Der aus Aluminiumtellurid erhaltene HaTe ist fraktioniert 
deatilliert u. das Atomgewicht des Tellurs aus dem Verhaltnis Te : TeO, bestimmt. 
Gefunden wurde im Mittel das Atomgewicht dea Tellurs zu 127,6. Eine neue 
Form eines App. fiir die elektrolytische Herat. dea H2Te ist beschriehen, und sind 
ca. 40 g HsTe hergestellt. Der fraktionierte H ,Te wird in H N 0S geleitet und das
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Atomgewicht dea Tellura aus den verschiedenen Fraktionen dnreh Titration dea 
Osyda mit KM n04 bestimmt.

Featea H,Te atellt eine weiBe, krystallinische Subatanz dar, die zu einer hell- 
gelben FI. sehmilzt, Kp. 0°, F . — 57°. In zugeachmolzenen Rohren tritt langaam 
Hydrolyse ein, die durch AuaachluB von Licht nieht merklich verzogert wird. 
Te loat sich in fl. H ,Te auf. Die Reaultate der Unters. ergeben, daB das hypo- 
thetiache Element, Dvi-Tellurium, nieht esiatiert. (Journ. Americ. Chem. Soc. 36. 
882—909. Mai. [20/3.] Ithaca, N. Y. Co rn ell  Univ.) Ste in h o r st .

M. Le B lanc, Die Wirkung der stillen eleJclrischen JEntladwig a u f Gasgemische 
von Wasserstoff und Stickstoff. Vf. hatte fruher gemeinsam mit D a v is gefunden 
(Ztschr. f. physik. Ch. 64. 657; C. 1908. II. 377), daB bei der Ammoniakbildung 
durch stille elelctrische Entladung  das Maasenwirkungsgeaetz nieht gilt. Dies konnte 
mSglicherweise dadureh zu erklaren sein, daB sieh wahrend der Rk. die elektriaehen 
Bedingungen atark andern, da aieh die Zuaammenaetzung de8 Gaaes dauernd andert. 
Arbeitet man dagegen bei einem groBen OberschuB eines Edelgaaea, alao in einem 
nahezu konstanten Gasgemisch, so miisaen die Entladungabedingungen konstant 
bleiben, und es ware moglich, daB daa Massenwirkungageaetz unter diesen Um- 
atanden erfullt wird.

IJm dies zu priifen, hat der Vf. zunachst die alteren Verss. mit verbeaaerter 
Apparatur wiederholt und qualitativ ahnliche Reaultate erhalten. Im allgemeinen 
iat die Erscheinung jedoch recht kompliziert. Die gebildete NHS-Menge hangt in 
hohem MaBe von den Apparatdimensionen und der Stromdichte ab, desgl. von der 
Stromwechselzahl. Ebenso hangt der EinfluB der Anfangakonzentrationen auf die 
Endkonzentration von der Dicke des EntladungagefaBea ab. Die Ungiiltigkeit 
dea Maasenwirkungsgesetzes bleibt auch bei einem starken CberschuB an Edelgaa 
(Helium-Neongemiach) beatehen. (Ber. K. Saeha. Qea. Wiss., Math.-phys. KI. 66. 
38—63. [23/2.*] Leipzig. Physik.-Chem. Inat. d. Univ.) Sackur.

W. L. Argo, Der Dissoziationsgrad des Stickstoffperozyds. Ea sollte untersueht 
werden, ob sich das Grleichgewicht zwiBchen den NOs- und NjOł-Molekulen bei 
Anderungen dea Druckea sofort einatellt, oder aber aich dabei Verzogerungs- 
eracheinungen geltend machen. Die etwa yorhandene Abhangigkeit der Dichte des

Gases tom Drucke < w0 Q die D. dea Gasea unter dem Drucke p  bedeutet,

laBt sich aus der Geschwindigkeit dea Sehalles in dem Gaae berechnen. Unter 
der Annahme, daB wahrend der Druckanderungen, die durch die Schallwellen 
hervorgerufen werden, keine chemiache Rk. zwiachen den Di- und Tetrosyd- 
molekiilen atattfindet, ergibt aich die Gleichung:

d g o c„ o
_  =  j,359p =  c.  + 1,985 ’ p  '

_  ( +  J 42660
— (1 — a) c "  — 2 cc cv' p

Diese Formel wird an mehreren Angaben der L iteratur und an einigen neuen 
VerBS. gepriift. Es ergab sich, daB die Reaktionsgeschwindigkeit zwiachen den 
beiden Molekulgattungen so groB ist, daB die sehr achnellen Druckanderungen 
durch stehende Wellen keine Yerzogerung heryorrufen. Das gilt sowohl fur Stick- 
Btoffperoiyd, das iiber P s0 6 getrocknet war, ala auch fur aolches mit 0,32 Vol.-°/i>

Wasserdampf. Zur Best. dea Verhaltnisses ~  iat die Methode der Meaaung der

X Y in. 2. ’ 9
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Schallgeachwindigkeit nicht geeignet. (Journ. of Physical Chem. 18. 438—50. Mai. 
[Januar.] Univ. Toronto. Univ. California.) Me y e r .

O. W . R ic h a rd so n , Der Ursprung der thermischen Ionisation aus Kohlenstoff. 
(Vgl. Proc. Royal Soc. London, Serie A. 89. 507; C. 1914. I. 1053.) Nach P r in g  
und P a r k er  (vgl. Philos. Magazine [6] 23. 192; C. 1912. I. 979) ist die von 
Kohlenstoff beim Erhitzen ausgehende Ionisation auf eine chemische Rk. zwischen 
dem Kohlenstoff u. dem umgebenden Gas zuriiekzufiihren; wenn iiberhaupt irgend- 
eine Elektronenemission aus dem erhitzten Kohlenstoff stattfindet, so ist sie auBerst 
klein im Yerhaltnis zu der durch chemische Umsetzung des KohlenStoflfa mit den 
umgebenden Gasen heryorgerufenen Ionisation. Vf. kritisiert die Versuch8anordnung 
yon P r in g  und PARKER und kommt zu dem SchluB, daB obige Folgerungen sich 
esperimentell nicht halten lassen. (Proc. Royal Soc. London, Serie A. 90. 174—79. 
1/5. [29/1.*].) Bu g g e .

F. M. Ja e g e r, Sćhmelzpunkte von Natrium- und Lithiumsilicat. Lithiummeta- 
silicat, Li,SiOa, der untenstehenden Zua. krystallisiert in glanzenden Nadeln mit 
yollkommener Spaltbarkeit. Zweiachsig, gerade Ausloachung, sehr starkę Doppel- 
brechung. D.24'9 2,5203. F. 1201,8°. F. ist scharf bestimmt und leicht wieder- 
herstellbar, wahrend der Erstarrungspunkt yollkommen vom Grade der Abkuhlung 
abhangt. Unterkiihlung kann bis zu mehr ais 100° atattfinden. — Natriummeta- 
silicat, Na^SiOj (49,3 SiO„ 50,6 Na^O), sehmilzt bei 1088°. Bestst. des Erstarrungs- 
punktes ergaben zwischen 1017 u. 10509 schwankende Werte.

SiO,. LijO F e ,0 3 FeO CaO K ,0  Na, O
66,60 32,80 0,016 0,00 0,034 0,00 0,51

(Journ. W ashington Acad. Sc. 1. 49—52; Ztschr. f. Krystallogr. 53. 632—33. 5/5. 
Ref. SCHALLER.) ETZOLD.

S. H. K atz  und C. Ja m e s , Hydrolyse von Sulfaten der seltenen Erden. Aus 
den angestellten Verss. folgt, daB, mit Auanahme von Samarium-, Europium- und 
Gadoliniumsulfat, die annahernd die gleichen Reaultate ergeben, die Tendenz zur 
Hydrolyse mit steigendem At.-Gew. zunimmt, vom La iiber Ce, Nd, Sa, Eu, Gd, Er 
zum Tb. Zur Ausfiihrung der Hydrolyse werden 50 ccm einer 0,08-n. Lag. des 
Sulfata mit 50 ccm kochendem W., 10 ccm 0,8-n. KJ- u. 0,8-n. K J0 3-Lsg. in einen 
Destillierkolben gegeben und mit Dampf 1250 ccm in 5 Portionen uberdestilliert, 
bei Ce^SO,,^ werden nur 750 ccm iiberdestilliert. Das in Freiheit gesetzte Jod 
wird in den Fraktionen mit 0,1-n. Thiosulfat titriert. (Journ. Americ. Chem. Soc. 
36. 779—84. Mai. [5/3.] Durham, N.-H. New-Hampshire College, Chem. Lab.)

St ein h o r st .
T. 0. S m ith  und C. Jam es, Einige Fehler bei der Bestimmung der Hydroxyde 

der seltenen Erden. W erden die Hydrosyde, bezw. die O ialate der seltenen Erden 
durch Yerbrennung in die Oxyde iiberfiihrt, so erhalt man im ersteren Falle hohere 
Resultate ala im zweiten. Veras. aind mit Lanłhanchlorid und Osalaaure, Ammo- 
niumoxalat, NaOH, sowie (NH4)OH angeatellt. Ammoniumoxalat gibt ahnliche Re
sultate wie Osalaaure, nur mit dem Unterscbiede, daB bei Verwenduug yon uber- 
achiiagigem Ammoniumoialat etwas dieses Salzes bei der AusfaLlung mit nieder- 
geschlagen wird. Der Komples Ammonium-Lanthanosalat scheint beim Auswascheu 
mit W. in geringem MaBe Hydrolyse zu erleiden, wobei Lanthanoxalat in so feinem 
Zustande gebildet wird, daB es die Poren des Filters passiert. Bei Verwendung 
yon Na(OH), bezw. NH4(OH) werden stets zu hohe Reaultate erhalten, waa nicht 
durch B. eines baaischen Salzea bedingt ist, sondem durch mitausgefSlltes Alkali.
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(Journ. Amerie. Chem. Soc. 36. 909—12. Mai. [16/3.]; Chem. News 109. 219—20. 
8/5. [24/2.] Durham, New-Hampshire.) St e in h o r st .

W illia m  M. Dehn, Colorimetrische Studien uber die Natur der Chromatlosungen. 
Hydrolytische Gleichgewichtaanderungen bedingen Farbanderungen, Hydratiaierunga- 
gleichgewichte bedingen — wenn auch weniger bedeutend — ebenfalls Farbande
rungen, Ionisationsgleiehgewiehte, auagenommen die Fiille, wo Hydrolyse oder 
Hydratisierung eintritt, iiben wahrscheinlieh keinen EinfluB auf Farbanderungen 
aus. Warme besitzt eine ausgesprochene Wrkg. auf Farbungen. Versehiedene 
Mengen von SS. und Alkalien iiben sehr bedeutsame Einflusse auf die Farbungen 
der Chromate aus. Sehr verd. Lsgg. aller Chromate (CrOg, HjCrO^, HsCr20 7,
H,Crs0 10, H,Cr40 13) enthalten nur Chromatmolekiile oder Ionen, konzentriertere 
Lsgg. enthalten sowohl H,CrO<-, wie aueh HsC r,07, Molekule und Ionen; Chromat- 
lsgg. enthalten Bichromate und umgekehrt. Bei noch groBerer Konzentration oder 
in saurer Lsg. oder in der Warme enthalten die Bichromate Trichromate, und bei 
noch groBeren Konzentrationen enthalten die Trichromate wahrscheinlich Tetra- 
chromate. Unter der Konzentration des Chromat-Dichromattiberganges eiistieren 
hydratisierte Formen von Chromat u. bedingen wahrscheinlich die Farbvariationen. 
In  bezug auf die Einzelheiten muB auf die Ausfubrungen des Originals verwiesen 
werden. (Journ. Americ. Chem. Soc. 36. 829 —47. Mai. [17/1.] Seattle, Wash. Univ. 
of Washington, Chem. Lab.) STEINHORST.

B. K u rilo w , Zur Phołochemie der Hydrate des Chromchlorids. Sowohl das

graublaue Chromchlorid, [Cr(OH,)]Cl,, wie das griine, ^ C r ^ j j^ J c i  -(- 2H jO , ver-

andern sich unter dem EinfluB des Lichtea. Durch Messungen des Extinktions- 
koeffizienten (lg tg « , — lg tg « 5) mit dem KoNlGschen Spektralphołomeier kann 
diese Veranderung quantitativ yerfolgt werden. Der Vf. folgert aus seinen Mesaungen, 
daB: „der Ubergang von den griinen zu den violetten Lsgg. von der Belichtung 
abhangt, d. h. griine Lsgg. (yiolette nicht auageachloasen) der Hydrate des Chrom
chlorids verhalten sich bei Einw. des Lichtes wie bekannte Chlorophyllagg.“ Auf 
diese Analogie im Yerhalten des Chlorophylla und der Chromchloride wird aua 
dem Charakter der Paeudolagg. dieaer Stoffe geachlosaen. (Kolloid-Zeitachrift 14. 
171—72. April 1914. [31/12. 1913.] W arachau. Univ. Chem. L ab ) F isc h er .

G. K. B nrgess und J. J . Crowe, Die kritischen Punkte A , und A 3 des reinen 
Eisens. Die Ansichten iiber die kritischen Umwandlungspunkte des reinen Eisens 
in der Nahe von 770 u. 900° sind bisher noch widerspruchavoll. Ea werden daher 
die biaherigen Methoden zur Best. dieser Punkte eingehend besprochen und ihre 
Ergebnisse miteinander verglichen. Darauf werden Lage u. Natur der beiden Um
wandlungspunkte mit mehreren Proben reinen Eisens verschiedener Herkunft mittels 
der thermischen Methode moglichst genau bestimmt. Auf den EinfluB okkludierter 
Gase wird geachtet. Die komplizierte Apparatur ist im Original nachzuaehen. 
Samtliche Proben reinen Eisens, selbst die gashaltigen, gaben aowohl beim Er- 
hitzen, ais auch beim Abkuhlen fur die kritische Umwandlung A t denaelben W ert, 
namlich 768° i  0,5. Der Umwandlungapunkt A 3 ergab 8ich beim Erhitzen zu 
909° i l u .  beim Abkuhlen zu 898“ ±  2. Eine und dieselbe Umwandlungatemp. 
konnte hier beim Erhitzen und Abkuhlen nicht erreicht werden. Eine eindeutige 
Erklarung der Uraache dieaer Yerschiedeuheit konnte nicht gegeben werden. 
(Bulletin of Bureau of Standards 10. 315—70. [22/9. 1913.] W ashington, Sep. v. Vff.)

Me y e r .
9*
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H. C. A llen , Die elektrolytische Reduktion des JEisens fur die Permanganat- 
titration. Eine yollkommene Reduktion von Ferrieisen, wie es zur Permanganat- 
titration notig ist, erreicht man bei Verwendung einer groBen Platinkathode und 
einer kleinen Anodę aus Platindraht, die Konzentration an Sulfat muB klein sein. 
Bei Verwendung einer 1. Anodę und einer Platinkathode ist die Reduktion inner- 
halb weiter Aciditatsgrenzen moglieh, bei niederer Aciditat und hoher Stromdichte 
wird etwas Eisen an der Kathode ausgefallt. Bei VerwenduDg von Platinanoden 
miissen Chloride abwesend sein, wird eine 1. Anodę yerwendet, so sehadet die 
Ggw. von Chloriden nur bei Verwendung aehr hoher Stromdichten. W ird eine 
kurze, drehbare Zelle mit einer Platindrahtkathode und einer Zinkanode yerwendet, 
so wird innerhalb weiter Aciditatsgrenzen eine yollstandige Reduktion erreicht. 
Bei der praktischsten Reduktionsmethode wird eine kurze, drehbare Zelle mit einer 
Kupferdrahtkathode und einer amalgamierten Zinkstabanode benutzt. Die Saure- 
konzentration muB wenigstens 10 ccm konz. H ,S 04 auf 175 ccm PI. betragen. Unter 
diesen Bedingungen werden 0,12 g Eisen bei Zimmertemp. in 8 Min. reduziert. Die 
Ggw. yon Chloriden ist ohne EinfluB. Temperaturerhohung wirkt beschleunigend. 
(Journ. Americ. Chem. Soc. 36. 937—48. Mai 1914. [2/9.* 1913.] Lawrence. Univ. 
of Kansas.) St e in h o r st .

C. W. B ennett, H. C. K enny und R. P. Dugliss, Elektroabsćheidung von Nickel. 
(Vgl. Journ. of Physical Chem. 17. 6S5; C. 1914. I. 116.) Aus friiheren Unterss. 
von Ca l h a n e  und G amsiage (Journ. Americ. Chem. Soc. 29. 1268; C. 1907. II. 
1762) geht heryor, daB auf einer rotierenden Kathode erheblich weniger Nickel 
dureh den elektrischen Strom aus einer Nickel-Ammoniumsulfatlsg. abgeschieden 
wird, ais auf einer ruhenden Elektrodę. AuBerdem ist der Eisengehalt im letzteren 
Falle merklich geringer ais im ersten. Bei einer Lsg., die ungefahr 7 g Nickel- 
Ammoniumsulfat und 1 g Nickelchlorid auf 100 ccm W. enthielt, wurden bei einer 
Stromdichte yon 1,5 Amp. pro qdm auf der rotierenden Kathode schlieBlich gegen 
75% Ni abgeschieden, und diese Menge wurde auch bei langerem Fortsetzen der 
Elektrolyse nicht iiberechritten. Bei einer ruhenden Kathode betrug die Ausbeute 
unter denselben Verhaltnissen iiber 90%. Bei einer stationaren Elektrode u. einer 
Stromdichte von 3 Amp. wurde sogar eine Ausbeute von ca. 96% erreicht. Wenn 
die Kathode in eine Touzelle eingeschlossen wird, so geht die Stromausbeute durch 
ein Maximum und sinkt dann mit der Zeit sehr herab. Durch einen Ammoniak- 
zusatz wird die Ausbeute und zugleich die Qualitat des abgeschiedenen Nickels 
yerbessert. Die W irksamkeit des NHS hangt von seiner Konzentration an der 
Kathodenoberflache ab. Durch heftiges Ruhren der Lsg. wird die alkal. Schicht 
an der Kathodenoberflache zerstort und die Ausbeute daher herabgesetzt. Da dem- 
nach fiir eine gute Nickelabscheidung eine gewisse Alkalitat erforderlich ist, so ist 
es sehr wahrscheinlich, daB sich Ni aus sauren Lsgg. nur dann ausscheidet, wenn 
durch Verarmung an H-Ionen die Lsg. alkal. geworden ist, wodurch dann die Be
dingungen fur die Ni-Abscbeidung gegeben sind. Durch den Eisengehalt der 
Anodę wird die Ausbeute nicht merklich beeintrachtigt. Der Eisengehalt der 
Kathode ist wahrscheinlich auf mechanische Ursachen zuruckzufiihren. (Journ. of 
Physical Chem. 18. 373—84. Mai. Elektrochem. Lab. d. CORNELL Uniy.) Me y e r .

Iw a n  B olin, Uber die photochemisćhe Zersetzung von Milchsaure in  Gegenicart 
von Uranylsulfat. Ea wurde gefunden, daB die photochemische Zers. der Milch
saure in Ggw. yon Uranylsulfat sich nach folgender Gleichung abspielt:

CH3C H 0H C 0,' +  UO," - f  3H ‘ =  CH3CHO - f  CO, +  2 ^ 0  +  U"".

Uranylsulfat wirkt nur dann katalytisch, wenn durch die belichtete Reaktionslsg-
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Sauerstoff in geniigender Menge geleitet wird, urn aofort die reduzierte Menge 
Uranylsulfat aufosydieren zu konnen. Ferrisulfat wirkt in gleicher Weise auf 
Milchsaure wie Uranylsulfat. (Ztschr. f. physik. Ch. 87. 490—506. 5/5. [6/2.] 
Stockholm. Chem. Lab. d. Hochaehule.) L elmbach.

E d w in  Euston, JDie Natur des basischen Bleicarbonats. Im basischen Blei- 
carbonat, PbC 03■ Pb(OH)2, ist das Bleihydroiyd nicht mechanisch beigemengt, 
sondern adsorbiert. W erden Bleicarbonat oder BleiweiB mit basischer Pb-Acetatlsg. 
geschuttelt, so vermogen sie aus letzterer den basischen Anteil zu adsorbieren 
uuter B. basischer Carbonate. Jedoch auch andere Verbb. konnen diese adsorbie- 
rende Wrkg. ausuben. Es gelang Vf. so durch Behandeln yon Bleiessip mit 
basisehem Zinkcarbonat die Yerb. ZnCOs‘Zn(OH)2*3 Pb(OH)a, mit CaCO„ die Yerb. 
2CaCOs*Pb(OH),, mit gefalltem Bariumsulfat die Verb. 3BaSO<*Pb(OH)ł und mit 
gefiilltem Bariumcarbonat die Verb. 3 BaCOs>2Pb(OH), herzustellen. (Journ. of 
Ind. and Engin. Chem. 6. 382—83. Mai. [24/2.] St. Louis. E uston BleiweiB Co.)

Grim m e .
H. J. T av e rn e , Das Aufarbeiten von Quecksilberruckstanden. Die Hg-Ruck- 

staude werden mit roher HC1 ubergossen, Eisenspane (Nagel etc) zugefiigt und auf 
dem W asserbad so lange erwSrmt, bis die FI. keine Hg-Rk. mit H ,S gibt. Das 
gebildete Hg wird nach Abspulen etc. gesammelt und im Vakuum dest. (Chemisch 
Weekblad 11. 448. 16/5.) SchOn f e l d .

K a rl H asb ach , Das Bogen- und Funkenspektrum des Kupfers nach inter- 
nationalen Normalen. Ais Materiał im Funken dienten zwei doppelte, umeinander 
gedrehte Cu-Drahte. Normalen waren die Linien des Fe-Spektrums. Die Messungen 
umfassen das Spektralgebiet 6741—2035 im Bogen u. 5783—1979 im Funken. Die 
Schwingungsdifferenz in den acht von K ayser und RuNGE zuerst angegebenen 
Linienpaaren zeigt sich recht gut konstant. (Ztschr. f. wiss. Photographie, Photo- 
physik u. Photochemie 13. 399—430. Mai. Bonn. Physikal. Inst. d. Utiiy.) B y k .

E rn est B e rg e r , Oxydation des Kupfers-. F in  fiu/i der Temperatur und des 
Druckes. Die Oiydation des Cu durch trockenen O vollzieht sich bei allen Tempp., 
wenigstens bis zu 15° herab. Die Geschwindigkeit verdreifacht sich nahezu in 
einem Temperaturinteryall von 10°; sie scheint direkt von dem Druck der auf der 
Oberfłache des Metalles kondensierten Gasschicht abhangig zu sein. (C. r. d. 
l’Acad. des sciences 158. 1502—5. [25/5.*].) DCste r b e h n .

E rn s t Cohen und W . D. H e ld e rm an , Physikdlisch-chemische Studien am 
Cadmium. I. Mit H ilfe pyknometrischer und dilatometrischer Unterss. wurde 
nachgewiesen, daB Cadmium unweit 60° einen Umwandlungspunkt besitzt. Infolge 
der hartnfickigen Verzogerungserscheinungen, die sowohl unterhalb wie oberhalb 
dieser Umwandlungstemp. auftreten, befindet sich unsere „Cadmiumwelt" bei den 
im taglichen Leben herrschenden Temperaturverhaltniasen stets in metastabilem 
Zustande. Cadmium verhalt sich also wie Zinn und Wismut. „Reines“ Cadmium 
besteht immer aus mehreren Modifikationen des Metalls. Samtliche bisher ermittelten 
physikalischen, desgleichen die „mechaniachen“ Konstanten des Cd auBer dem 
At.-Gew. beziehen aich auf undefinierte Cd-Syateme und miissen mit reinen Modi
fikationen neu bestimmt werden. (Ztschr. f. physik. Ch. 87. 409—18. 5/5. [9/1.] 
Utrecht, v a n ’t  HOFF-Lab.) L eim bach .

E rn st Cohen und W. D. H e ld e rm an , Physikalisch-chemische Studien am 
Kupfer. I . Mittels pyknometrischer und dilatometrischer Unterss. wurde der
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Beweis erbracht, daB Kupfer in der Nahe yon 70° einen Umwandlungspunkt besitzt. 
Infolge hartniickiger Verz6gerungserscheinungen, die sowohl unterhalb wie ober- 
halb dieser Umwandlungstemp. auftreten, befindet Bicb unsere „Kupferwelt“ unter 
den im taglichen Leben herrschenden Temperaturyerhaltnissen stets in metastabilem 
ZuBtande. Eben abgeschreckte Praparate reinsten Elektrolytkupfers oder aolche, 
die nach dem Abschrecken noch 24 Stdn. auf 100° gehalten worden waren, zeigen
D.254 8,889—8,890, Praparate, welehe 24 Stdn. auf 25° gehalten worden waren, die
D.S64 0,899—0,900. Cu yerhalt aich also wie Zinn, W ismut u. Cadmium. „Remes“ 
Cu enthalt stets mehrere Modifikationen des MetallB. Samtliche bisher ermittelte 
physikalische Konstanten des Cu, mit Ausnahme des At.-Gew., Bowie die mecha- 
nisohen Konstanten beziehen sich auf undefinierte Systeme. (Ztschr. f. physik. Cb. 
87. 419—25. 5/5. [12/1.] Utrecht. v a n ’t  HoFF-Lab.) L eim bach .

E rn s t Cohen und W. D. H e ld e rm a n , Physikalisch-chemische Studien am 
Zink. I .  AbgeBchrecktes Zink zeigte 21 Stdn. nach dem Abschrecken die D.“ 4 
7,130 und sank dann bei 100° im Laufe von 14 Tagen auf die D.*^ 7,102. „Zink“, 
yon dem bereits bekannt ist, daB es allotrope Modifikationen bilden kann, ist ein 
metastabiles Gebilde. Infolge ahnlicher Verz6gerungseracheinungen, wie sie beim 
Sn, Bi, Cd und Cu achon konstatiert wurden (b. yoranst. Referate!), befindet sich 
unsere „Zinkwelt“ unter den im taglichen Leben herrschenden Temperatur- 
yerhaltnissen in metastabilem Zustande, und samtliche bisher ermittelten physi- 
kalischen und mechanischen KonBtanten mit Ausnahme des AŁ-Gew. beziehen sich 
auf undefinierte Systeme. (Ztschr. f. physik. Ch. 87. 426—30. 5/5. [9/1.] Utrecht. 
v a n ’t  HoFF-Lab.) L eim ba ch .

E rn s t Cohen, Die Metastalilitat der Metalle ais Folgę von Allotropie und ihre 
Bedeutung fiir Chemie, Physik und Technik. I .  Aufstellung yon Richtlinien fur 
weitere Unterss. (Ztschr. f. physik. Ch. 87. 431—33. 5/5. [9/1.] Utrecht. v a n ’t H o ff- 
Lab.) L eim ba c h .

A. P o rte v in , TJber das Wiedcranlassen und das Wiedererwarmen der Kupfer- 
Zinn- und Eupfer-Zink-Legierungen nach dem Abschrecken. In der fruher be- 
schriebenen Weiae (C. r, d. l’Acad. des seiences 154. 511; C. 1912. I. 1261) werden 
je tzt die Kupfer-Zinn- u. -Zink-Legiernngen untersucht. Die Zustandsanderungen 
werden photographisch wiedergegeben. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 158. 1174—77. 
[27/4.*].) Me y e r .

Organische Chemie.

L. P. K y riak id e s , Neue Prozesse fiir die Herstellung von Butadien-1,3-KW- 
stoffen. Teil U. Pyrogenetische Zersetzung von Oxyverbindungen. (Teil I .: Journ. 
Americ. Chem. Soc. 36. 663; C. 1914. I. 1929.) I. K a ta ly t i s c h e  D e h y d r a t io n  
d e r  G ly k o le . Glykole geben bei der pyrogenetischen Dehydration bei Tempp. 
tiber 350° und yerminderten Drucken Divinyl-KW-stoffe. Butadien-1,3 (Diyinyl), 
CH, : CH*CH : CH,. /9-Butylenglykol (Butandiol-1,3) (durch Reduktion yon Acet- 
aldol hergestellt) wird mit Kaolin oder Aluminiumphosphat in einem Rohr auf 380 
bis 400° erhitzt. Die gasartigen Zersetzungsprodd. werden in einem mit CO, u. A. 
gekilblten GefaB gesammelt. Durch Kondensation erhalt man eine ziihe, elastische, 
kautschukartige M., die an der Luft hart und brucbig wird. — Isopren. Methyl- 
2-butandiol-l,3 (durch Reduktion yon Methyl-2-butanon-3-ol-l erhalten) gibt in ge- 
ringer Ausbeute (5 g aus 40 g Glykol) Isopren. Ais Katalysator ist Aluminium
phosphat yerwendet. Die Temp. betragt 450° bei 15—20 mm Druck. — Piperylen
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CH,*CH : CH-CH : CH,. B. aus Pentandiol-2,4 (durch Reduktion von Hydracetyl
aceton hergestellt) beirn Erhitzen mit Aluminiumphosphat auf 450° bei 15—20 mm 
Druck. Nebenbei scheint etwas Athanal aus Hydracetylaceton entstanden zu sein.
— Ditnethyl-2,3-butadien-l,3, CII2 : C(CH3)-C(CH3) : CH,. B. aus Pinakon durch 
Erhitzen mit frisch reduziertem, fein yerteiltem Kupfer auf 430°. W ird die Rk. 
bei Tempp. von 450—480° im Vakuum yorgenommen, so wird die Ausbeute erhoht, 
nebenbei entsteht Pinakolin, welches mit Cu nicht dehydratisiert wird. Analog 
miiBte Methyl-2-buten-3-ol-2 Isopren geben.

II. D e h y d r a t io n  u n g e s i i t t ig te r  A lk o h o le . Butadien-1,3 (Diyinyl). B. 
aus Buten-2-ol-l durch Erhitzen auf 400—450°. — Piperyhn. B. aus Penten-2-ol-4 
(nach B a rb ie b  u. G r ig n a r d  aus Crotonaldehyd u. CHSJ  hergestellt) durch Destil- 
lieren iiber Kaolin bei 400—420° und 60—75 mm Druck. — H(xadien-2,4, CH„- 
C H : CH-CH : CHCHa. B. aus Hexen-2-ol-4 (analog mit C,H5Br hergestellt) in 
gleicher Weise, Kp. 78—82°, R e if  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 41. 2744; C. 1908. II. 
1161) gibt 80—82°, M eyer-Jacobson  (Lehrb. d. org. Chem., II. Aufl., Bd. I, Tl. I, 
S. 887) 87—89°. Beim Erhitzen von Hexen-2-ol-4 mit krystallisierter OialsUuro wird 
nur wenig KW-stoff gebildet. Die Hauptmenge wird zu terpenartig riechenden 
Verbb. polymerisiert. (Journ. Americ. Chem. Soc. 36. 980—87. Mai. [4/3.] Cam
bridge, Mass.) S te in h o r s t .

L. P. K y riak id e s , Neue Prozesse fiir die Herstellung von Butadien-1,3-K W -  
stoffen. Teil III . Katalytische Dehydration von Hydroxylverbindungen. (Teil II. 
s. yorst. Ref.) I. D e h y d r a t io n  d i t e r t i a r e r  G ly k o le . Dimethyl-2,3-butadien-l,3, 
CH, : C(CH3)*C(CH3) : CH,. Entsteht nach yerschiedenen Arbeiten durch Erhitzen 
yon Pinakon mit verd. H ,S 04, mit Essigsaureanhydrid, oder durch Erhitzen des 
Dibromids des Pinakons mit alkoh. Kalium bei 130—140°. Yf. erhielt den KW- 
stoff durch Erhitzen yon Pinakon mit wenig H Br, H J, Trichloressigsaure, Anilin- 
hydrobromid, wasserfreiem FeCl3, wasserfreiem AIBr, u. Trimethylathylendibromid. 
Von Anilinhydrobromid genugen 20 g, um 3 kg Pinakon zu dehydratisieren. Die 
Ausbeute betragt bei Verwendung yon H Br, H J und Anilinhydrobromid 70°/0 der 
theoretischen. Durch Erhitzen des KW-stofis mit l°/0 eines Katalysators in Metall- 
gefaBen bei 100—115° (3 Wochen) wird ein zaher, gut elastischer „Kautschuk11 in 
80°/0ig. Ausbeute erhalten. Die physiRalischen Eigenschaften dieses „Kautschuks" 
sind abhangig yon der Dauer und der Temp. der Polymerisation.

II. D e h y d r a t io n  von  s e k u n d a r - t e r t i a r e n  u n d  d is e k u n d a r e n  G ly - 
ko len . Methyl-2-pentadien-2,4, (CHB),C : CH*CH : CH,. B. aus Metbyl-2-pentan- 
diol-2,4 (hergestellt durch elektrolytische Reduktion yon Diacetonalkohol) durch Er
hitzen mit Anilinhydrobromid. Ausbeute an KW-stoff 50°/0. Kp. 75,5—76,5°. 
Nebenbei sind groBere Mengen yon Methyl-2-penten-2-ol-4 u. Spuren yon Methyl-2- 
penten-l-ol-4 gebildet. Butandiol-1,3 u. TrimethylSthylenglykol ergeben, in gleicher 
Weise behandelt, keine KW-stoffe. Der KW-stofi ergibt ein kautschukartiges Poly- 
merisationsprod. — Pentandiol-2,4 (durch Reduktion yon Hydracetylaceton erhalten) 
gibt beim Erhitzen mit HBr in 50°/oig. Ausbeute Piperylenpentadien-2,4, (CH,)2C : 
C H -C H :C H ,, vom Kp. 42,5—45° (in der Hauptsache 43—43,5°). Nebenbei eut- 
steht wahrscheinlich Penten-2-ol-4.

III. D e h y d r a t io n  u n g e s a t t i g t e r  A lk o h o le . Methyl-2-pentadien-2,4 ent
steht durch Erhitzen von Methyl-2-penten-2-ol-4 (Kp. 130°) mit H B r, bez w. Anilin
hydrobromid. — Methyl-2-pentadien-l,3, CH, : C(CH,)*CH : CHCHS. B. aus dem 
bei der Einw. yon Methylmagnesiumjodid auf Athylidenaceton entstandenen un- 
gesiittigten tertiaren Alkohol durch Erhitzen mit Anilinhydrobromid. Kp. des 
KW-stofis 76— 77°. — Isopren. Methyl-3-buten-l-ol-3 wird mit Anilinhydrobromid
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erhitzt, wobei Isopren vom Kp. 35,5° erhalten wird. Das erhaltene Isopren wird 
nach H a r ries  (Liebigs  Ann. 383. 217; C. 1911. II. 1110) polymeriaiert.

IV. D e h y d r a t io n  u n g e s a t t ig te r  t e r t i a r e r  A lk o h o le . Dimethylathyl- 
carbinol gibt beim Erhitzen mit H J oder Anilińhydrobromid in 50°/0ig. Ausbeute 
Trimethylathylen, (CHS)SC : CH-CHa, vom Kp. 36—40°. (Journ. Americ. Chem. Soc. 
36. 987—1005. Mai. [4/3.] Cambridge, Mass.) Ste in h o r st .

R asik  L a l D a tta , Die Herstellung von Allyljodid. Die Herst. von Allyljodid  
wird in einer Retorte vorgenommen, die notige Menge Jod wird in das Glycerin 
gegeben. Das Gemisch auf dem W asserbade erwarmt und langsam mit Phosphor 
versetzt, die B. von Allyljodid verlauft langsam und regelmaBig, und destilliert das 
Jodid nach einiger Zeit, die Hauptmenge kann ohne Zuhilfenahme einer Flamme 
iiberdestilliert werden. Das erhaltene Prod. wird in ublieher Weise gereinigt. 
(Journ. Americ. Chem. Soc. 36. 1005—7. Mai. [12/3.] Calcutta. Presidency College. 
Chem. Lab.) Stein h o r st .

R a sik  L a l D a tta  und F ran c is  V. F ern an d es, Chlorierungen mittels Konigs- 
icasser. Die Chlorierung von Benzol, Thiophen, Toluol und Mesitylen. 100 ccrn 
Benzol werden mit 450 ccrn eines Gemisches von 2 Tin. HC1 u. 1 Tl. HNOs ver- 
setzt. Nach dem Nachlassen der Rk. wird 1 Stde. auf dem Wasserbade erhitzt. 
Durch fraktionierte Deat. wurden erhalten: 50 ccm unverandertes Bzl., 15 g Mono- 
chlorbenzol, 4 g o-Dichlorbenzol, 18 g p-Dichlorbenzol u. 10 ccm Teer. — Thiophen 
gibt beim Zugeben zu einer genugend groBen Menge Konigswasser [HCl (2) -{- 
HNT0 3(1)] ein Gemisch von annahernd gleichen Teilen Monochlor-, Dichlor- u. Tri- 
chlorthiophen, */s des angewendeten Materials bleibt unangegriffen. — Toluol. 
30 ccm werden mit 120 ccm HCl -f- H N 03 (1:1) (konz.) */j Stde. auf dem Wasser
bade gekocht. Es resultiert ein Prod., welches in der Hauptsache Benzylchlorid 
enthalt, daneben ist wenig o-Chlortoluol gebildet. W erden 100 ccm Toluol mit 
600 ccm konz. HCl +  HNO„(2: 1) 1 Stde. auf dem Wasserbade erhitzt, so wird 
in der Hauptsache o-Chlortoluol gebildet, nebenbei entsteht p-Chlortoluol. Benzyl
chlorid wird nur in Spuren gebildet. — Mesitylen. 10 ccm werden mit 50 ccm 
konz. HCl -J- HNOa (2:1) 5—10 Min. auf dem W asserbade erwarmt. Dichlormesi- 
tylen, Ct HCl,(CHs)3, ist in der Hauptsache gebildet, Trichlormesitylen, C6CI8(CHS)3, 
entsteht in geringerer Ausbeute, wahrend Monochlormesitylen in kaum bemerkbarer 
Menge gebildet ist. (Journ. Americ. Chem. Soc. 36. 1007—11. Mai. [12/3.] Calcutta. 
Presidency College. Chem. Lab ) Ste in h o r st .

R asik  L a l D a tta , Gleichzeitige Chlorierung und Ozydation mit Konigswasser. 
Die Herstellung von Chloranil aus p-Phenylendiamin und Hydrochinon. 15 g 
p-Phenylendiaminhydrochlorid werden mit 100 ccm H N 03 -f- HCl konz. (2:3) er
warmt, bis keine Sauredampfe mehr entweichen. Es resultieren 10 g Chloranil 
(Tetrachlorchinon) vom F. 290° (im zugeschmolzenen Rohr). W ahrend bei der Einw. 
von KCIO, und HCl auf Hydrochinon nur ein Gemisch der niederen Chlorchinone 
entsteht, resultiert bei der Einw. von Konigswasser glatt Chloranil. (Journ. Americ.
Chem. Soc. 36. 1011—13. Mai. [12/3.] Calcutta. Presidency College. College. Chem.
Lab.) Ste in h o r st .

A. J . J. V andevelde , Kritische Lósungstemperaturen und hamolytische Eigen- 
schaften der Alkohole. Durch einen Zusatz von Methyl- oder Amylalkohol wird die 
kritische Losungstemp. und das hamolytische Vermogen des Athylalkóhols verandert. 
Beide Methoden sind sehr empfindlich und lassen einen SchluB auf die GroBe des 
Zuaatzes zu. Daher soli die physikalische Methode mit der biologischen yerglichen
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werden. Reiner Isoamylalkohol wurde mittela eines Dephlegmators in 5 Fraktionen 
zerlegt, dereń D.D. und Siedetempp. beatimmt wurden. Von jeder Fraktion wurde 
dann eine Mischung mit Atbylalkohol von 99,77% bergestelJt. Die kritiBche Losungs- 
temp. dieser Mischungen wurde bestimmt, indem 2 ccm reines, ausgeschmolzenea 
Butterfett mit 4 ccm dieaer Alkoholmiscbungen bia zur kritiachen Loaungatemp. er- 
warrnt wurden. An der Veranderung der kritischen Loaungatemp. konnten aehr 
geringe Verachiedenheiten der 5 Amylalkoholfraktionen erkannt werden. Zum Ver- 
gleich damit wird dann die hamolytische Kraft der Alkohole nach der friiher be- 
achriebenen Methode (Buli. Soc. Cbirn. Belgiąue 19. 288; C. 1905. II. 1135) be
atimmt. Ea ergibt aich, daB mittela dieaea Yerf. die oben gefundenen Unteraehiede 
der 5 Amylalkoholfraktionen nicht aufgefunden werden konnen. Auf gleiche Weiae 
wurde auch der Methylalkohol unteraucht, wobei sich ganz analoge Reaultate er- 
gaben. (Buli. Soc. Chim. Belgiąue 28. 149—66. Mai. [22/4.]; Biochem. Ztschr. 63. 
402—8. 6/6. Chem. u. bakteriolog. Lab. d. Stadt Gent.) Me y e r .

F r. F ic h te r  und F r itz  B r a u n , Die elektrolytische Oxydation organischer 
Schwefelcerbindungen. I I I .  (Vgl. F ic h te r ,  S jO sted t, Ber. Dtach. Chem. Ges. 43. 
3422; F ic h te r ,  W e n k , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 45. 1373; ,C. 1911. I. 212; 1912.
I. 1990.) Ea wurde zunachst die B. von Formamidindisulfidsalzen aus Thioharn- 
sto/fen und substituierten Thioharnstoffen eingehender atudiert. — Formamidin- 
disulfidhydrochlorid, C ^ N ^ ^ H C l  =  (NHS)C(: N H ).S -S-C (: NH)(NH,).2HC1; 
entateht aus Thioharnatoff in konz. HC1 durch elektrolytische Oiydation an einer 
Platinanode bei geniigender Konzentration und geniigender Kiihlung; neben der n. 
Rk. yerlauft eine weitgehende Osydation des Thioharnatoffa unter B. yon CO„ 
HsS04 und NH3. Aua dem Formamidindisulfidhydrochlorid wird bei elektroly- 
tischer Reduktion an einer Bleikathode Thioharnatoff mit dem Doppelten der be- 
rechneten Strommenge zu 89°/0 regeneriert; ein kleiner Teil des Salzes zers. aich 
unter Schwefelabacheidung. — Formamidindisulfiddithionat, -H jSjO ,; ent
steht bei der elektrolytischen Osydation ron in s/,-n. Dithionsaure gel. Thioharnstoff; 
nadelformige Kryatalle. — Formamidindisul/idtrichloracetat, C,H,N4S2,2C1BCC0SH; 
krystallinischer Nd.; 11. in W. — E le k t r o ly t i s c h e  O x y d a tio n  a lk y l i e r t e r  
T h io h a rn a to f fe .  Monoathylthioharnatoff, symm. u. asymm. DiathylthioharnatoS, 
Phenylthioharnstofi und Allylthioharnstofi werden alle in saurer Lsg. zu den ent- 
aprechenden Formamidindisulfidsalzen oiydiert. Die Ggw. von Formamidindisulfid
salzen lafit aich durch die Abacheidang von Schwefel beim Erwarmen oder Alkali- 
sieren der Lsg. feststellen. Kryatallisiert wurden erhalten das asymm. Diathyl- 
formamidindisulfidperchlorat, C10H „N 4S, • 2HC10* =  (C2H5NH)(C,H6N : )C-S-S* 
C (: NCjH6)(NHC,H6)-2HC108 (11. inW . und A.), sowie auch daB Phenylformamidin- 
disulfidhydrochlorid, C6H6N H .C (: NH). S -S -C (: NH).NHC6H6- 2HC1; feine Kry- 
stallohen; wird achon durch Beruhrung mit W. in Schwefel u. Phenylthioharnstoff 
zera. — Bei der Oiydation yon Allylthioharnstoff in salzsaurer Lag. bildet sich 
durch gleichzeitige Chloranlagerung an die Doppelbindung der Allylgruppe 2,3-Dt- 
cłilorpropylformamidindisulfidhydrochlorid, C8H14N4Cl4St • 2HC1 =  [CHaCl-CHCl- 
CH,-NH*C(: NH)]jSj-2HC1; krystallinischer Nd.; 11. in W ., awl. in HC1; ebenso 
leieht zeraetzlich wie die nichtsubstituierten Formamidindiaulfidsalze. Neben der
B. dieser Verb. tritt weitgehende Oiydation dea Allylthioharnstoffs unter B. von 
COj und H ,S 04 ein.

Oxydationsprodd. aus Acetonathylmercaptól. Das durch elektrolytische Oiy- 
dation yon Acetonathylmercaptól an Graphitanoden in mit HCl-Gaa geaattigtem 
Eg. erhaltene olige Prod. (ygl. F ic h t e r , W e n k , Ber. Dtsch. Chem. Gea. 45. 
1379; C. 1912. I. 1990) ist nicht das Diathylthionyl-2,2-propan, (CH,)4C(SO" 
CjHs), — diese3 ist aus der Literatur zu streichen — , aondern es bilden sich
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Aceton und Athyldiaulfid, welches durch elektrolytische Oiydation weiter in 
Athyldisulfoxyd, C«H10O9S8 =  (C,Hs),S,Ot , iibergefuhrt wird; diesea atellt das 
sehwach gelbliche 01 von widerliehem Geruch u. Kp.n  123—124° vor; D.10’5 1,199. 
W ird die Oxydation von Acetonathylmercaptol nicht elektrolytisch, sondern in Eg. 
mit HjO, durchgefiihrt, ao bleibt die Rk. bei der B. von Athyldisulfid, CłH ,0S, =  
OjHjs • S • S • CSHS, stehen.

Elektrolytische Chlorierung von (3-Trithioacetaldehyd. Bei dem Yers., /?-Trithio- 
acetaldehyd in mit HCl-Gas geaattigtem Eg. mit Graphitanode zu oxydieren, wurde 
statt einer Oxydation eine Chlorierung erzielt; das Produkt war Trichlortrithioacet- 

aldehyd, C0H9ClsS8; es muBte ihm die nebenstehende Struktur 
zukommen; ach wach gelb gefarbtes, unangenehm und an- 
haftend riechendea 01 vom Kp.10 85—87°; sinkt in W. unter 
und gibt mit Hg-Lsgg. gelbliche amorphe Ndd.; ein ahn- 

liches Prod. lafit sich durch direkte Chlorierung einer Lsg. von /S-Trithioacetaldehyd 
in Eg. darstellen. — Nimmt man die elektrochemische Oiydation in einer Mischung 
yon Eg. und was. HC1 vor, so tr itt Spaltung der Molekel unter B. von Sulfo- 
sauren ein.

Elektrolytische Oxydation von Phenylsulfid, C6Hs«S*C8H6. Diese fiihrt in Eg. u. 
konz. HC1 zur B. von Diphenylsulfoxyd, CeH6*S0-C6H5. Letzterea wird elektro- 
lytiscb osydiert zu Diphenylsulfon,C6H5-SO,*CaH6, elektrolytisch reduziertzu Phenyl
sulfid. (Ber. Dtach. Chem. Ges. 47. 1526 — 34. 23/5. [22/4.] Anorg. Abt. der Chem. 
Anstalt Basel.) Bloch .

E. Band, L. Gay und E. D ucelliez, Yersuche zur calorimetrischen Charakteri- 
sierung der Ammoniumhydrate. Mitchungen von Monodthylamin und Wasser. (Ann. 
Chim. [9] 1. 461-68 . — C. 1914. I. 1414.) Me y e b .

L am b ert T horp  und 01iver K am m , Eine Studie uber den Mechanismus der 
Grignardschen JReaktion. Bei der Ein w. eines Alkyl- oder Arylhalides auf Hag- 
nesium. bei Ggw. einea Athers reaultieren yerachiedene Additionaprodukte, denen

R RH
Vff. die allgemeine Formel n -^ ,> 0 * M g < |^  geben. Aus der G r ig n a iid -STAD

NIKÓW achen Oioniumatruktur folgt, daB ein gegebenea Atherat nach einer von 
zwei Methoden gebildet werden kann (vgl. Sta d n ik ó w , Journ. Buas. Phya.-Cbem. 
Ges. 44. 1219; 45. 1391; C. 1913. I. 21; II. 2120). Eiperim entelle Ergebniase. 
sprechen gegen die Theorie Sta d n ik o w s  uber die Osoniumstruktur G b ig n a r d - 
scher Verbindungen. Die Annahme einer Oxoniumstruktur fur die GEiGNARDschen 
Verbb. iat zur Erklarung der Zeraetzungaprodd., die mit D iathylather und Pbenyl- 
athylather erhalten werden, unnotig. W ird die Annahme einer Oxoniumstruktur 
gewunacht, so ist die Formulierung nach B a e y er -Yil l ig e e  (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 35. 1201; C. 1902. I. 997) der STADNiKOwachen vorzuziehen. Zersetzt m an 
Phenylmagnesiumbromid in wasaerfreiem A. mit 70°/0ig. H ,S 0 4 bei 50° so werden 
61% Bzl. gebildet, nebenbei entsteht wenig Diphenyl. Daa gebildete Gaagemisch 
beateht au3 Atherdampf, H2, Luft und einem in rauchender HjSO* unl. KW-atofi 
(auf Athan berechnet weniger ais 0 ,2% , bezogen auf das in Lag. befindliche Mg). 
W ird die Zera. der Mg-Verb. mit COs auagefdhrt, so entsteht ais einziges Reaktions- 
prod. Benzoeaaure. Das Einwirkungaprod. von 60 g Phenetol, 2,4 g Mg u. 12 g 
Athylbromid wird mit 5%ig. H ,S 0 4 zersetzt, ea tritt fast Tóllige Zers. in Athan 
(iiber 97%) ein, wird CO, bei der Zers. angewendet, so wird Propionsaure gebildet. 
Benzoeaaure iat in diesem Falle nicht nachweiabar. (Journ. Americ. Chem. Soc. 
36. 1022—28. Mai. [17/3.] Urbana. 111. Univ. of Illinois. Chem. Lab.) Ste in h o b st .

^.S-CC1(CHA 
CHjĆCl >S

^S-CC1(CH3)/
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G. Courtois, Uber einige organisehe Uransalze der einbasischen Fełtsauren. Die 
Darst. der Salze erfolgt durch Behandeln des in W. verteilten Hydrats, U 0a>H20 , 
mit einem betrachtlichen UberschuB der betrcffenden S. bei Wasserbadtemp. — 
Uranylformiat, (HCOO^UOj-HjO, gelbe Oktaeder, wird erat bei etwa 120° waseer- 
frei, yerwandelt sich in gesattigter wsa. Lag. im Dunkeln allmahlich in ein kaum 
]., basischea Salz, (H C 00),U 0,*H ,0  -f- UOa>211,0. Das Uranylformiat ist in 
AmeisenBaure fast unl. — Das Uranylacetat, (CH,C00)SU 0 ,*2H ,0 , ist bereits be- 
kannt. — Uranylpropionat, (G jH ,C 00),tJ0,*2H 20 ,  gelbe Krystalle, die in einem 
trockenen Luftstrom nur langaam, bei 100° rasch waaaerfrei werden; wl. in Propion- 
saure, krystalliaiert aus einer aolchen Losung waaaerfrei. — Uranylbutyrat, 
(CsIIjCOO^UOj^HjO, gelbe Krystalle, die in einem trockenen Luftstrom langaam, 
bei 100° rasch waaaerfrei werden, in Butteraaure 11. sind und aus dieser Lsg. ais 
saures Salz, (CsH ,C 00)aU 02-CsH7C 00H , wieder auskrystallisieren. — Daa Uranyl- 
isobutyrat bildet kleine, gelbe Krystalle, das Uranylyalerianat und -isoyalerianat 
gelblichweiBe Blattchen, die samtlich 2 Mol. Krystallwasaer enthalten u. in einem 
trockenen Luftstrom, sowie bei 100° waaserfrei werden. Daa Isobutyrat und Iso- 
valerianat bilden auch ein saures Salz. — 100 g der gesattigten, wss. Lsg. ent
halten bei 15° 7,20 g Formiat, bei 17° 7,73 g Acetat, bei 19° 8,48 g Propionat, bei 
17° 10,53 g B utyrat, bei 20° 4,25 g Isobutyrat, bei 14° 3,72 g Isoyalerianat. Das 
Valerianat ist in W. am schwersten 1. — Das Formiat und Acetat sind in 
wasserfreiem A. unl., die Ubrigen Salze dagegen 1. unter B. einer Verb., welche 
beim Butyrat und Iaovalerianat auf 1 Mol. Dihydrat 0,5 Mol. A. enthiilt. Die 
wasserfreien Salze sind in wasserfreiem A. unl.

Alle dieae Salze werden in was. Lsg. mehr oder weniger raech hydrolyaiert. 
So bildet eine gesattigte, was. Lag. des Formiats im Dunkeln das bereits erwabnte 
baaiache Salz, wahrend das Acetat erst im diffuaen Licht ein basisches Salz, 
(C H ,C 00),U 0,«2H ,0 -f- U 0 a*2H ,0, abscheidet. Die konz. Lsgg. der (ibrigen 
Salze sind im diffusen Licht bestandig, zers. sich aber im Sonnenlicht unter Entw. 
eines Gemisches von CO, und dem entaprechenden geaattigten KW-atoff und Ab- 
acheidung von violettem Uranosouranihydrat. Das Formiat bildet insofern eine 
Auanahme, ais B ic h  hier zuerst ein gelblichweiBes, basisches Salz u. darauf Urano- 
formiat unter Entw. einea Gemischea von CO, u. CO abscheidet. (C. r. d. l’Acad. 
dea sciencea 158. 1511—14. [25/5.*].) D O ste rb e h n .

A lfred  E. K oenig, Uber die Stearałe und Palmitałe der Schicermetalle in bezug 
au f die momentanen Ausfallungen vereinzelter Losungen. Vf. hat die Stearate und 
Palmitate einer Reihe vou Schwermetallen hergestellt. Die Kupfer-, Cadmium-, 
Kobalt-, Chrom-, Eisen-, Blei-, Mangan-, Quecksilber-, Nickel- und Zinkaalze sind 
wie folgt hergestellt: ca. 15 g der Natronaeife werden in 1 1 w. W. geloBt, unter 
gutem Riihren wird die Seifenlósung in eine iiberschliasige 1%'g- Lsg- Jes Chlorids 
oder Sulfats gegossen. Die erhaltenen Salze werden im Luftbade bei 115—120° 
10—12 Stdn. getrocknet. Die yerwendete Natronseife wird durch 10-atdg. Kochen 
der Fettsaure mit */,-n. NaOH hergestellt, freie Fettaaure wird durch Filtration 
entfernt. Nach KAHLENBERG (Journ. of Physical Chem. 6. 1; C. 1902. I. 1039) 
treten momentan verlaufende chemiache Yorgange, bei denen infolge doppelter 
Umsetzung Abscheidung eines Nd. eintritt, auch in nichtwasserige Lag. ein. Kupfer- 
stearat gibt mit Zinnchlorid in benzoliacher Lag. momentane Ausscheidung yon 
Kupferchlorid und B. einea basischen Zinnstearats der Zus. Sn(C17HS6COO)4 • 
SnOCC^HjjCOO),. Analog yerhalt sich Kupferstearat und Siliciumtetrachlorid in 
Bzl.-Lsg. Die Loslichkeit der yerschiedenen Salze in diyersen Losungsmitteln ist 
aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich, L  =  Loslichkeit yon mindestens 1%,
1 =  Loslichkeit yon minimalen Mengen:
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Pyridin, kalt oder heiB . L L L L L L L L
Benzol, k a l t ..................... u u u 1 1 L u 1
Benzol, h e i B ..................... 1 L L L L L 1 L
Toluol, k a lt.......................... u u u 1 1 L 1 L
Toluol, h e i B ..................... 1 L L L L L L L
CS„ k alt............................... 1 u u 1 1 L 1 L
CS,, h e i B .......................... L L L 1 1 L 1 L
Chloroform, kalt . . . . 1 1 1 L L L u L
Chloroform, heiB . . . . L L L L L L u L
CCI,, k a l t .......................... 1 1 1 L L L u L
CCI<, h e i B .......................... L L L L L L u L
Amylalkohol, kalt u. heiB u L L L L L u L
Methylalkohol, kalt u. heiB j u u u u u u

(heiB 1) u L

Ather, kalt und heiB . . |
1

u u u 1 1 (heiB L) u —

Aceton, kalt und heiB . . j 1 u u u u u
(heiB 1) u L

Essigather, kalt und heiB j 1 1
(heiB L)

1
(heiB L) u u u u —

Paraffin, kalt und heiB L L L L L L L L
Heptan, k a l t ..................... u 1 1 1 1 1 u u
Heptan, h e i B ..................... u L L L L L u 1

Kupferoleat ist nach K ah len berg  (1. c.) in k. Bzl. 1., dagegen sind Kupfer- 
stearat und -palmitat unl. Die in Pyridin gelósten Salze geben beim Abkuhlen 
krystallinische Additionsprodd. Im Gegensatz zu den Schwermetallseifen besitzen 
die Additionsverbb. mit Pyridin einen scharfen F. wie aus der Tabelle ersicht- 
lich ist:

Seifen
Farbę der 
gesattig- 
ten Lsg.

F. Kryst. Additionsprodukt

Kupferstearat

Kupferstearat

Kupferpalmitat

Kobaltstearat

Kobaltpalmitat

Nickelstearat

tiefblau

tiefblau

tiefblau

tiefrot

tiefrot

hellgriin

115-125°

115-120°

73-75°

70-75°

80-86°

Cu(C17Hs5COO),.C5H5N

Cu(C17H36COO),.2C6H5N

Cu(C15H31COO)s-C5H5N

Co(C17H35COO)a* 2 CsH5N

Co(C15HsiCOO)j ■ 2C5H5N 

Ni(C17H35COO)s.2C5H6N

87,0°

86,6°

70,4°

64,0°

85,4°

| Griine Kry- 
[stalle, stabile 
J Verb. 
W enig stabile 
Verbb.; hell- 
blaueNadeln, 
die leicht an 
der Luft in 

ein amorphes 
Pulver zer- 

fallen. 
Rosenfarbene 
Platten,diezu 
einem roten, 

amorphen 
Palver zer- 

fallen. 
Grune, stabile 

Platten.
Die Lsgg. der Stearate von P b, Cr, Fe'", Cd, Mn, Hg und Zn geben beim
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Abdampfen dea Pyridins eine zahe amorphe M., die in eine harte glaaige M. gleich 
dem Ausgangsmaterial iibergeht. Die Additionaprodd. von verachiedenen organiacben 
Kupfersalzen mit Pyridin 8ind votn Vf. zuaammengeatellt.

Chinolin und Benzaldehyd geben mit Kupfer- und Kobaltstearaten Krystalle, 
die aich zersetzen, Kupferatearat gibt mit Amylacetat hellblaue Korner die iiber 
*/» dea Gewichtes an Amylacetat enthalten. Die Stearate von Ni, Coj Cu und Cr 
losen aich leicht in geachmolzener Stearinsaure und Paraffin, doch werden keine 
Additionaprodd. gebildet. W eder was., noch alkoh. Lsgg. yon Natriumatearat 
wirken auf Kupferatearat ein. Kobaltstearat und -palmitat geben in Paraffin, 
Phenol, Naphthalin und Toluol, bezw. den trockenen Salzen aelbst gelost, beim 
Erwiirmen eine Farbanderung von Rot in Blau. Die Farbanderung die bei waa. 
Lsgg. von Kobaltaalzen bekannt iat, is t wahracheinlich die Folgę von intramole- 
kularen Umlagerungen. Die Abaorptionaspektren der wss. Lagg. von CuCl2, CoCl, 
und NiCI2, Bowie der Lagg. der Cu-, Co- und Ni-Stearate in Pyridin u. CC14 Bind 
photographiert. Fundamentale Unterachiede der was. u. der nichtwas. Lsgg. haben 
8ich nieht herausgestellt. (Journ. Americ. Chem. Soc. 36. 951—61. Mai. [26/2.} 
Madison. Uniy. of Wisconsin. Chem. Lab.) S te in h o r s t .

B. R,. C łionowski, Einige Umwandlungen der Ricinolsaure und der Ólsaure. 
Teil II. Einwirkung von Monokaliumanilid und Kaliumphenolat a u f Dibromozy- 
stearinsaure und Dibromstearinsdure. (Teil Ł : B. F. Ch o n o w sk i, Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 42. 3339; C. 1909. II. 1634.) Dibromoxystearinsaure, C18H340 3Br3.
B. aus 55 g Brom und 100 g Ricinolsaure in der Iiblichen Weiae. — ll-O xy- 
9,10-anilidoundecylsaure, C17HS5N 03 => (HOjCH,—CH—CH—(CH2),COOH. Dibrom-

^ C c eH5
oiyatearinaaures Kalium wird unter gutem Kiihlen langsam zu Kaliumanilid 
(doppelte theoretische Menge) in Bzl. gefiigt. Nach 12—15-stdg. Erwarmen unter 
gutem Riihren wird mit W . erhitzt und heiB mit HC1 angeaauert, wobei sich ein 
Teer auaacheidet. Die entatandene Oiysaure wird iiber das Bariumsalz gereinigt, 
durch mehrfache Athereitraktion des Ba-Salzes erhalt man es ziemlich rein. Um 
ein ganz reines Prod. zu erhalten, wird mehrfach aus Lg. umkrystallisiert, mit 
Tierkohle gekocht u. nochmals uber das Ba-Salz gereinigt. Zur yolligen Trennung 
von Palmitinaaure, Stearinsaure und Ólsaurederiyaten wird daa Ba-Salz aus h. W . 
umkrystallisiert. Eb resultieren schone Blatter yom F. 57—58°, 1. in den gebrauch- 
lichen Losungsmitteln, awl. in h. W. Ba-Salz und Ag-Salz in W. und A. 1. — 
Die Osysaure gibt beim Erhitzeu mit Essigsaureanhydrid (10-fache Menge) im 
geschlossenen Rohr auf 110° den JEssigester der Oxyanilidoundecylsaure, durch Ver- 
aeifen mit Na in A. resultiert die Oxysaure. — Beim langen Stehen spaltet die 
Osysaure W. ab unter B. des Lactons der Oxyanilidoundecylsdure, Cl;Hj,OjN. Das 
gleiche Lacton resultiert beim Kochen der Oxyaaure mit yerd. H ,S 04. Daa Lacton 
wird leicht zur Oxysiiure yerseift. — Dibro>noxyanilidoundecylsaure, C17H,6OaNBr2. 
Wird in der iiblichen Weise erhalten, indem man absol. Ather und EisesBig 
ais Losungamittel verwendet. Viacoae, gelbe FI., gibt bei der Reduktion mit Zink- 
staub in Eg. das Ausgangsmaterial zuriick. Die beiden Br-Atome treten in den 
Benzolring, da die ofiene Kette keine Doppelbindung besitzt. — 9,10-Anilidodecyl- 
sdure, CleII230 2N =  CHa—CH(CH,)7COOH. B. aus dibromstearinaaurem Kalium 

^NCJIs
und Kaliumanilid in Benzol. W ird in ahnlicher Weiae wie die Oiyanilidoundecyl- 
aaure gereinigt, nur fallt die Umkrystallisation des Ba-Salzea aus h. W. weg. 
Amorphes Pulyer, F. 54—55°, 1. in den gebrSuchlichen Losungsmitteln, unl. in W.,, 
Brom wird nieht addiert. Ba- nnd Ag-Salz in W. unl.
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Phenoxyderivate der Ólsaure. Ein Gemisch von Dibromstearinsaure, K ,C 03 u. 
Phenol wird 12 Stdn. auf 105—108° erwarmt. Nach Zusatz yon W. wird mit 
BaCl, ausgefallt. Der Niederachlag wird nach dem Trocknen mit Alkohol zur 
Entfemung yon W asser und Phenol gekocht. Das so getrocknete Ba-Salz wird 
mit Ather extrahiert. Das gereinigte Ba-Salz gibt bei Zersetzung mit HCl 
zwei Produkte, eins ist in Lg. 1., das andere nicht. Der in Ligroin losliche 
Anteil gibt aus Lg. -f- A. ein weiBes, krystallinisches Pulyer yom P. 58—59°, die 
Verb. besitzt einen charakterigtischen Geruch und hat die Zus. C16HsliOa =  CH,— 
{OC„H5)—(CH,),COOH. Hergestellt ist das Ba-Salz, das Ag-Salz, sowie eine kry- 
stallisierte monobromsubstitulerte Phenoiysaure der Zus. C16Hn 0 3Br. Der in Lg. 
unl. Anteil der Einw. von Phenol auf Dibromstearinsaure bei Ggw. von Alkali 
stellt ein Kondensationsprod. der Zus. C60H„O0 == [3CHa(CH,)7CH,(C6ErsO) -f- 
CH^CjHjC^CHj^COOH], dar. L. in A., sil. in Eg. WeiBes, krystallinisches Pulver 
vom P. 96—97°. — W ird die Rk. bei 140° ausgefiihrt, so entsteht ein Konden- 
sationsprodukt der zuerat beschriebenen S. von der Zusammensetzung: C30H4,O9 =» 
(C6HsO).CH—(CH.^COOH ,
<C8H„0)• ĆH—(CHj)jCOOH" AUS A- gr° Be Aggregate Ianger Nadeln V°m F ‘ 54 bis 
55°. Das Bromid stellt eine weiBe, krystallinische Substanz vor. (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 36. 1028 — 35. Mai. [5/3.] Urbana. 111. Chem. Lab. of the Univ.)

St e in h o r st .
C. B lom berg  und F ra n c in e  S w art, Das Verhalłen von Magnesium- und Cal- 

ciumcitrat in  wa&seriger Losung. Das „Verderben“ einer wss. Mg-Citratlosung (Ab- 
scheiden eines Nd.) beruht auf der B. einer iibersattigten Lsg. Eine 20%ig. Mg- 
Citratlsg. schmeckt nicht mehr bitter; wohl aber eine 7 ,0-n. Lsg.; hier liegt die 
Grenze der Geschmackswahrnehmung. Das Mg-Citrat ionisiert nicht normal; dies 
folgt u. a. daraus, daB es von der OsTWALDschen Leitfahigkeitsregel abweicht. Es 
werden ferner die Eigenschaften des Ca-Citrats, die Loslichkeit von Ca-Phosphaten 
in Citraten, das Nichtentstehen eines Nd. bei Zugabe von Gipswasser zu einer Lsg. 
yon Osal- u. Citronensaure etc. besprochen. (PharmaceutiBeh Weekblad 51. 573. bis 
578. 25/4. Univ. Amsterdam.) SchOn f e l d .

C. B lom berg , Uber komplexe Ionisationen. (Vgl. yorsteh. Ref.) In einer Mag- 
jnesiumcitratl$g. kommen zwei uniyalente Ionen vor und sehr wenig freie Mg- und 
Citrationen; diese komplexe Ionisation bleibt beim Yerdunnen unyerandert beBtehen 
(vgl. dazu D r u c k e r , Ztschr. f. Elektrochem. 19. 793; C. 1913. II. 2020). Schema- 
tisch laBt sich das folgendermaBen darstellen:

I. Mg,Ci, ^  M g td  +  MgCi, II. Mg,Ci Mg +  MgĆi,

HI. MgCi ^  Mg +  Ci._

Die Loslichkeit der Citrate bei Erhohung der Mg- oder der Citrat-Ionenkonzen- 
tration laBt sich auf diese Weise leicht erklaren. Bei Zugabe von Mg-Ionen wird 
die Konzentration yon Mg,Ci erhoht; das gleiche gilt fiir Citrationen. Die Ionisa- 
tion in einer Lsg. yon Ferripyrophosphat in Natriumpyrophosphał konnte unter dem 
folgenden Schema yerlaufen: Fe4(P,0,)3 [Fe3(Pt07),]+ +  [Fe(P,07)]—. (ChemiBch
W eekblad 11. 458—60. 23/5. Uniy. Amsterdam.) SchOn f e l d .

A. Cobenzl, Darstellung des Acetessigesters. Ausfuhrliche Beschreibung der 
•technischen Darst. des Acetessigesters. (Chem.-Ztg. 38. 665—66. 26/5.) J u n g .

E. C a rr ie re , Gleichgewicht der Enol- und Aldehydform des Formylbernstein- 
-saureathylcsters und Formylathylbernsteinsaurcathylesters bei gewohnlicher Temperatur.
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Die Unters. der beiden Verbb. nach der Brommethode von K urt  H. Mey er  (Ber. 
Dtach. Chem. Ges. 45. 2843; 47. 835; C. 1914. I. 1555) ergab, daB die yerachie- 
denen Fraktionen des FormylbemBteinaaureathylesters nach einigen Stunden, ebenao 
wie die nicht destillierte Verb. 50% Enol enthalten, wahrend der Formylathyl- 
bernsteinsaureatbylester zu 37% aus Enol beatelit. — Die Einstellung des Gleich- 
gewichtszustandes erfordert in abaol.-alkoh. Lsg. zieralich viel Zeit. Die anfanglich 
aehr geringe Geachwindigkeit der Gleichgewichtsbildung pasaiert ein Masimum, um 
nach einigen Stunden wieder aehr gering zu werden. Durch die Aufloaung in A. 
wird der Enolgehalt atark yermindert. — Die Titration dea mit dem doppelten 
Vol. absol. A. verd. Formylbernsteinsaureathylesters durch alkoh. Kalilauge zeigt 
einen Gehalt von 97%, die dea Formylathylbernateinsiiureesters einen aolchen von 
72% Enol an. Die Sprengung dea Gleichgewichtes durch KOH yollzieht aich alao 
in einigen Sekunden. — Eine Trennung der beiden Formen durch fraktionierte 
Dest. gelingt nicht. Die einzelnen Fraktionen dea frisch destillierten Formylbern- 
steinsaureathylesters zeigen zwar einen mit der Zeit wechselnden verschiedenen 
Enolgehalt, iudeasen stellt sich im Laufe einiger Stunden in allen Fraktionen der- 
selbe Gleichgewichtszustand ein. (C. r. d. l’Acad. des sciences 158. 1429—32. 
[18/5.*].) DOst e e b e h n .

Lorenz K olb, Uber die Einwirkung verdiinnter Losungen von Bariumhydroxyd 
•und anderer Hydroxyde a u f Maltose. Die Resultate der Arbeit werden in folgen- 
den Satzen zuaammengefaBt. Je  starkere Basen die zur Anwendung gebrachten 
Hydroiyde aind, deato schneller und weitgehender yerlauft die Zers. der Maltose, 
kenntlich an der Drehungaabnahme und Farbung der Lag. Die Loalichkeit der 
Hydroiyde in W. iat dabei von geringer Bedeutung, da auch die awl., wie z. B. 
Pb(OH)s, aich faat ganz in der zuckerhaltigen FI. losen. Eine Maltoaelag. kann 
yollstandig optisch-inaktiy werden, wenn eine genugende Menge von H ydroiyd an- 
gewandt wird. Die OH-Ionen werden dabei yerbraucht, 80 daB Stillstand der Zers. 
eintritt, aobald keine freien OH-Ionen mehr vorhanden aind. Ea ist also fur den 
Verlauf der Rk. nicht die abaolute Menge von Maltose und Hydroiyd, sondem 
lediglich daa Verhaltnia ihrer Mengen zueinander maBgebend. Die Zers. der Mal
tose yerlauft stets in der gleichen charakteriatischen Weise u. bis zu demaelben 
Gleicbgewicht, unabhangig von der Temp., bei der die Einw. der H ydroiyde atatt- 
findet. Warme erhoht lediglich die Geachwindigkeit der Jłk., so daB die Inaktiyitat 
der Lsg. schneller erreicht wird. Die Zers. ist stets von einer mehr oder minder 
starken Braunfarbung der Lsg. begleitet, dereń Intensitat yon dem Grad der Einw. 
abhangt; die farbenden Stoffe sind durch Tierkohle leicht zu entfernen.

Ais Spaltungsprod. entsteht aus Maltose durch Ba(OH), zunachst Destrose. Der 
ProzeB yerliiuft sehr rasch und bedingt den starken Drehungaabfall im Anfang. 
Daun folgt ein minder ateileres Sinken der Aktiyitat, das allmahlich zur yolligen 
Inaktiyitat fiihrt. Diese ist yeruraacht durch ein inaktiyes Gemiach yon Lavulose, 
Mannose, Dextrose und yielleicht Glutose. Arabinose tritt nicht auf. Neben den 
Zuckerarten wurde die B. von Milcheaure, CO, u. anderen zum Teil hochmolekularen 
SS. festgestellt, die noch nicht identifiziert wurden. (Biochem. Ztschr. 63. 1— 58. 
18/5. [26/3.] Miinchen. Garungachem. Lab. d. Kgl. Techn. Hochach.) R ie sse r .

N a th a n ie l H erz, Die Herstellung und die Eigenschaften von Natriumzinkcyanid. 
Zur Herst. yon Natriumzinkcyanid, NajZnfCN^-SHjO, wird Zinkcyanid in Natrium- 
cyanidlag. geloat. Beide Komponenten miisBen frei yon K und Carbonaten sein.
D.15 (einer gesattigten Lsg.) 1,37. 1 Teil lost sich bei 15° in 0,47 Teilen W., 1 Teil 
des wasserfreien Salzes lost sich in 0,83 Teilen W. Die Krystalle aind ortho- 
rhombiach, yon einfacher Form und bilden entweder flachę, rautenfórmige oder
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pseudohesagonale Platten, sie sind beim Entfernen aus der FI. glanzend, verwittern 
aber bald, indem sie kreideartiges Aussehen annehmen. (Journ. Americ. Chem. 
Soc. 36. 912—16. Mai. [16/3.] Lead. South Dakota.) St ein h o r st .

F. V iala , Thermische und kryoskopische Untersuchung der Gemische von Benzol 
w id Athylalkohol. (Ann. Chim. [9] 1. 478—84. Mai. — C. 1914. I. 532.) DOstekb .

J . M. L oven und E r ik  Ohlsson, Uber optisch-aktive und inaktive Diphenathyl- 
thiocarbamide. Das beim Erwarmen einer alkoh. Lsg. von «-Pheniithylamin und 
Schwefelkohlenstoff nach Mic h a e l is  und L in ó w  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 26. 2168;
C. 93. II. 814) erhaltliche symm. Diphenathylthiocarbamid (N,N'- Di-tó-phenyliithyl- 
thioharnBtoff), C6H8CH(CH3) • NH ■ CS • NH • CH(CHa)CaH5, vom F. 163° ist inaktiv 
und kann entweder die racemische oder die Mesoform darstellen. Die Nachpriifang 
der Rk. ergab, daB tatsachlich zwei isomere Substanzen entstehen, welche durch 
ihre yerschiedene Loslichkeit getrennt werden konnen. Das r a c e m is c h e  Diphen- 
iithylthioearbamid krystallisiert hierbei zuerst auB, aus der Mutterlauge die leichter
1. Mesoform. — Bei der Einw. von CSj auf die alkoh. Lsg. des a-PhenSthylamina 
bildet sich in der Kalte das Salz C9H6CH(CHa)-NHs*S-CS‘NH-CH(CH3)C6H 6; beim 
Kochen erfolgt dann B. des Thiocarbamids. — l-Diphenathylthiocarbamid; aus
1-Phenathylamin dargestellt; nadelformige Krystalle; F. 195,5°; [a]D in A. von
D. 0,81 (0,0784 g gel. zu 7,322 g) im 2,2 dm-Rohr bei Zimmertemp. -|-22,50. —
d-Diphenathylthiocarbamid; krystallisiert wie die 1-Verb.; F. 195,5°; [«]„ =  —22,1°. 
(Die Drehungsrichtung der Base wird durch Uberfuhrung in das Thiocarbamid 
also umgekehrt.) — Iłacemisches Diphenathylthiocarbamid; kann auch synthetisch aus 
den akt. Forraen in A. dargestellt werden; Nadeln; schm. bemerkenswerterweise nie- 
driger (F. 165,5—166°) und ist leichter 1. ais die aktiven Formen. Die von Mic h a elis  
und LlNOW erhaltene Substanz war ofienbar die Racemform, welcher eine kleine 
Menge Mesoform beigemengt war. — meso-Diphenathylthiocarbamid; prismatische 
Tafeln; F. 125,5-126°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 47. 1534-36. 23/5. [29/4.] Chem. 
Inst. Univ. Lund.) BLOCH.

R a p h a e l M eldola und W illia m  F ra n c is  f lo lle ly , Synthesen mit Phenol- 
deritaten, die eine bewegliche Nitrogruppe enthalten. Teil VI. Substituierte Alkyl- 
und Arylphmylamine: Farbę im Verhaltnis zu Tautomerie. (Teil V.: Journ. Chem. 
Soc. London 99. 2034; C. 1912. I. 132.) Da das bei den friiheren Yerss. ver- 
wendete Trinitroacetylaminophenol wahrend deraelben fur die 2,3,5-Trinitroverb. 
gehalten wurde, je tzt aber (Meld o la , Re v e b d in , Journ. Chem. Soc. London 103. 
1484; C. 1913. II. 1568) al3 2,3,6-Verb. erkannt ist, miissen die friiher benutzten 
Namen u. Formeln seiner Imidazolderivate dahin abgeandert werden, daB uberall 
statt 4,7-Dinitroverb. 5,7-Diuitroverb. zu setzen ist. Durch diese Anderung werden 
die roten Hydrate einiger Imidazoliumbasen in eine enge Beziehung zu den ge- 
farbten Hydraten der Chinonammoniumverbb. (Journ. Chem. Soc. London 101. 918;
C. 1912. II. 429) gebracht. Wenn nun in dem Acetylderivat des 2,3,5-Trinitro- 
anisidins ebenso wie in der Stammverb. die 2-Nitrogruppe beweglich ist, so diirften 
hier keine Imidazole entstehen, was durch den Vers. bestatigt wird. — Das mittels 
Anilin erhaltene 3,5-Dinitro-2-phenylaminoaceto-p-anisidid (I.) eiiatiert in zwei ver- 
pchieden gefarbten, tautomeren Formen. Die phenolische Natur der ganzen Korper- 
klasse kann auf das H der Acetylaminogruppe zuriickgefiihrt werden, da aber die 
Salzbildung von einer Gelbfarbung begleitet ist, diirften die Salze von Formeln 
abzuleiten sein, die der Formel II. entsprechen. Fiir die rote Form der 2-Phenyl- 
aminoverb. wird dann die Formel III. sehr wahrscheinlich, da die 2-Phenylacyl- 
aminoderiyate farblos sind und dennoch gelbe Salze bilden. Hierzu kommt nocb,
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daB das Trinitroacetanisidid auch mit Monomethylanilin unter Abspaltung von CH3 
die 2-Phenylaminoverb. liefert; da sonst bei 100° eine Entmethylierung von Methyl- 
diphenylaminen nicht erfolgt, wird man den lockernden EinfluB der o-Nitrogruppe 
durch Annahme der Salzgruppe :N(C0H6XCH,)-O- erklaren konnen. Die Esiatenz 
der roten Form acheint von der Anweaenheit des Phenyla u. Methosyla abzuhangen, 
da alle anderen Deriyate nur in einer Form erhalten wurden.

OCHo OCH. O CHa
r^,NH.CaH5 

I.
r ^ N H • CaH6 : N H • C„HS

II.
O jN ^ ^ N O ,  J : NO,H O .K l J : N'0

NH-CO-CH, nC c O-CH, NH-CO-CH,

E x p e r im e n te lle a .  3,5-Dinitro-2-phenylaminoacet-p-anisidid  (3,5-Dinitro-l- 
metboxy-4-acetylaminodiphenylamin), ClsHu 0 8N4, aua 2,3,5-Trinitroacet-p-aniaidid 
und Anilin oder Methylanilin bei 100°, gelbbraune (I.) Nadeln aua Eg., F. 224 bis 
225° nach yorherigem Erweichen, oder rote (II.) Prismen aus verd. Lsgg. in A. 
oder Eg., verwandelt sich bei ca. 200“ in die gelbbraune Form; beide Formen sind 
durch Kryatalliaation leicht ineinander iiberzufiihren; beim Ansauem der orange 
Lsg. in Alkali mit verd. Essigsaure scheiden sich rote Schuppen ab. — 3,5-Di- 
nitro-2-phenylacetylaminoacet-p-anisidid, C17HI8OrN4, aua gelbbraunem oder rotem
3.5-Dinitro-2-phenylaminoacet-p-anisidid u. Acetanhydrid in Ggw. von etwaa H2S 04, 
blaBgelbbraune Nadeln aua verd. A., F. 240° nach vorherigem Erweichen. —
3.5-Dinitro-2-N-nitrosophenylaminoacet-p-anisidid, C16H130 7Ns , aus 3,5-Dinitro- 
2-phenylaminoacet-p-aniaidid, in k. Eg. suspendiert, und N aN 02, fast farblose 
Schuppen aus verd. A., beginnt bei ca. 140° sich zu zers. und schm. bei 158—166°; 
wird aus der gelben alkal. Lag. durch SS. unyerandert gefallt; eine Verachiebung 
des NO in den Kern gelang nicht.

3,5-Dinitro-2-benzylaminoacet-p-anisidid, C19HI60 8N4, aua 2,3,5-Trinitroacet-p- 
anisidid und Benzylamin in A. bei 2—3-stiind. Kochen, gelbliche Nadeln aus A., 
F. 198—200°; die alkal. Lsg. ist gelb. — 2,3-Dinitro-2-p-tolylaminoacet-p-anisidid, 
C18H,80 6N4, aus 2,3,5-Trinitroacet-p-anisidid und p-Toluidin bei 100° in 2—3 Stdn., 
gelbbraune Nadeln aua A., F. 210—211°; die alkal. Lag. ist orange. Acetylderivat, 
C18H180jN 4, farbloae Prismen aus A., F. 154—155°. — 3,5-Dinitro-2-dimethylamino- 
acet-p-anisidid, CuH^OuN^ analog der 2-Benzylaminoverb. dargestellt, gelbe Nadeln, 
F. 204—205°; die alkal. Lsg. iat gelb. — 3,5-Dinitro-2-piperidylacet-p-anisidid, 
Ci4H180 8N4, aus 2,3,5-Trinitroacet-p-anisidid u. Piperidin bei 100° in 1 Stde., gelb
braune Nadeln aus verd. A., F. ca. 138°, eratarrt dann wieder und schm. hierauf 
bei 171—173°; die alkal. Lsg. ist gelb. — 3,5-Dinitro-2-phenylamino-p-acetylamino- 
phenol, Cl4Hlł0 8N4, aus 2,3,5-Trinitro-p-acetylaminophenol und Anilin bei gewohn- 
licher Temp. in mehreren Tagen, orange Prismen aus verd. A., F. ca. 214—216° 
(Zers.); die alkal. Lsg. ist gelb. (Journ. Chem. Soc. London 105. 977—90. April. 
City and Guilds of London Inst. F insbdp.y Techn. College.) F kanz .

George M acdonald  B en n e tt und E nstace E benezer T urner, Die Einwir- 
kung ton Chromichlorid a u f Grignardsche Verbindungen. Ais zwecks Gewinnung 
von organiachen Cr-Verbb. CrCI3 und CeHs -MgBr in A. zusammen erhitzt wurden, 
trat folgende Rk. ein:

2 CrCl3 +  2 C8H5MgBr =  C8H5-C8H5 +  2CrCl2 +  MgCl, +  MgBr,;

die Menge des entstandenen Diphenyls ist zwar grdBer ais die der Gleichung ent- 
sprechende, doch entsteht bekanntlich Diphenyl schon bei der Einw. von Mg auf 
C8H5Br. Dieae Rk., die auch zur Darst. von Dibenzyl, a,a-D inaphthyl, 4,4'-Di- 
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methyldinaphthyl und Diisoamyl benutzt wurde, liefert sehr reine Prodd. in guter 
Ausbeute; 2,2'-Dimethyldiphenyl und unsymm. KW-atofFe konnten nicht erhalten 
werden. Mit FeCl, tritt eine entsprechende Rk. nicht ein; organische Fe-Verbb. 
entstehen ebenfalls nicht. (Journ. Chem. Soc. London 105. 1057—62. April. London. 
Univ. East London College.) F r a n z .

C harles M oureu und Georges M ignonac, Uber eine neue Klasse von Słick- 
sło/fkdrpern: die Ketisóketimine. (Vgl. C. r. d. 1’Acad. dea sciences 156. 1080; C.
1913. II. 497.) W ahrend die Ketimine, bei welchen das fiihrende C-Atom =  C : NH 
nicht mit einem ein H-Atom tragenden C-Atom yerbunden ist [z. B. (C6H5),C : NHJ, 
bei AusschluB von Feuchtigkeit bestandig Bind, farben sich diejenigen Ketimine, 
bei welchen das betreffende C-Atom mit einem ein H-Atom tragenden C-Atom yer
bunden ist [z. B. C6HS'C(:NH;-CEIj-CH3], allmahlich gelb unter Entw. von NHS. 
Diese Zers. wird durch Hitze sehr beschleunigt. Hierbei bildet aich aus 2 Mol. 
Ketimin unter Auatritt yon 1 Mol. NHS eiu Ketiaoketimin, 2CaH5*C(:NH)'CHj- 
CH, =  NHS -f- C18H „N. Zur Darat. des Ketiaoketimina des Phenylathylketimins 
erhitzt man letzteres 10 Stdn. im Olbade in einem trockenen H-Strom auf 115°. 
Griinlicbgelbes, sehr zahfliissiges 01, Kp.2i5 158—158,5°, Kp.6 171—172°, nahezu 
geruchlos, D.3°,s4 1,0272, nj,8015 =  1,5986, abaorbiert energisch Brom, wird durch 
verd. HC1, langaam in der Kalte, rasch in der Hitze, in NH3 und 2 Mol. Phenyl- 
iithylketon gespalten.

Die letztere Spaltung laBt sich durch die beiden nebenstehenden Konstitutions- 
formeln erklaren. Die Eatscheidung zugunsten der zweiten Konstitutionaformel

CcH6.C :C H -C H 3 C6H5-C-CH,*CHs wird durch die Einw. von C,H,MgBr 
i " auf das obige Ketisoketimin erbracht.

''i Bei dieser Einw. entwickelt sich kein
C6H5-C : CH*CH3 C6Hj 'Ć  : CH-CHS Gas, ein Beweis dafur, daB das N-Atom

kein H-Atom tragt. Das obige Ketisoketimin ist alao das DipJienylathylathylidcn- 
ketisoketimin. (C. r. d. l'Acad. des sciences 158. 1395—1400. [18/5.*].) D0step.b.

P. F re u n d le r , Uber die Mckonincarbonsaure. (Vgl. F r it s c h , L ie b i&s Ann. 
301. 35S; C. 98. II. 712.) Die Darat. der Mekonincarb&nsćiure, Cn H10Oe (I.), geliugt 
leicht durch Kondenaation von Opiansiiure mit KCN in was. Lag. bei einer 10° 
nicht ubersteigenden Temp. und Yerseifen des Kondensationsprod. mit HC1 in der 
Kalte (B. des Amids) oder Hitze (B. der freien S.). WeiBe Blśittchen aus W ., die 
1/3 Mol. Krystallwasaer enthalten, F. 110—111°, yerlieren daa Krystallwasser nicht 
iiber H ,S 04, sondern erst bei 100°, krystallisiert was3erfrei aus konz. HC1 in harten 
Prismen, F . 152—153°, awl. in k. W. und A., unl. in Bzl. und Lg., 11. in A., zl. in 
HC1. Spaltet sich beim Erhitzen auf 180—190° ąuantitatiy in Mekonin und C0S1 
laBt aich iiuBerat leicht esterifizieren. Die entsprechende Oxysdure, (CH30)jC6H2 
(COOH)-CHOH-COOH, ist unbestandig; man erhalt sie durch Ausauern einer zuyor 
erhitzt geweaenen, alkal. Lsg. von Mekonincarbonsaure mit HC1 in der Kalte in 
oliger Form oder fest vom F. 110°. — Das rohe Amid , CnH^OsN (II.), scheidet, 
sich beim Zersetzen des Chlorhydrata mit viel W. in wasaerhaltigen Krystallen ab 
die bei 86—87° schm., dann wieder erstarren, um oberhalb 170° von neuem zu 
schm. Das wasserfreie Amid (II.) krystallisiert aus sd. Bzl. in weiBen Prismen, 
F. 174,5°, wl. in W. — Methylester, CuHuOe, weiBe Nadeln oder Blattchen aus 
Holzgeist, F. 98,5°, wl. in k. A., langsam 1. in Alkalien unter yorubergeliender 
Gelbfarbung.

Benzylaminsalz der Mekonincarbonsaure, ChH^O j -CjH jNHj , weiBe Nadeln, 
F. 146°, 1. in W., wl. in A. — Homopiperonylaminaalz, CI1H10O6-C9Hu OłN, weiBe 
Blattchen, F. 185° unter Zers., swl. in A., 1. in W . .— Benzylamid, C19Hn 0 6N,
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durch Erhitzen des korrespondierenden Salzes auf 160—180°, oder durch Dehydra- 
tation dieaes Salzes mit POCl3 und Pyridin bei —10°, oder aus dem Saurechlorid 
und Benzylamin in Benzollsg., weiBe Blattehen aus A., F. 157—158°, 1. in Eg. Die 
letzte der 3 Darstellungsweisen liefert gleichzeitig eine geringe Menge einer iso- 
meren Verb. vom F. gegen 290°, unl. in den Alkalien, fast unl. in Eg., in welcher 
wahrscheinlich das eyclische Imid (III.) yorliegt. — Homopiperonylamid, C20H10O7Nf

weiBe Blattehen oder Nadeln aus Toluol, F. 147—148°, wl. in A., konnte bisher 
nicht in ein Dihydroisochinolinderivat yerwandelt werden. — Chininsalz, Cu H10O8* 
C20H,4O2N2, federartige Krystalle, F. 184—185° unter Zers., swl. in W ., sil. in h., 
zl. in k. A., die Krystallfraktionen vom [«]D =  —96° 55', —97° 35', —88° 29', 
—83° 8' ergaben, bei der Regenerierung der S. aber stets ein inakt. Prod. lieferten.

Opianalnitromethan, CuHu 0 6N =  (CH30)2C8H2(C 00H )-C H : CH*N02, oder 
IV., nach den Angaben von B0UVEAULT und W a h l  oder RoSENMDND, gelbliche 
Blattehen aus Eg., F. 164°, swl. in A. und k. Eg., langsam 1. in Alkalicarbonaten 
unter voriibergehender Gelbfarbung. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 15. 465—70. 
20/5.) DOSTERBEHN.

J. B ou g au lt, Uber den Yerlauf der Verseifung der Ester und Amidę durch 
konzentrierte Schwefelsaure. Bei der Verseifung des cc-Cyanphenylbrenztraubensaure- 
dthylesters, C0H5-GH(CN)'CO-COOC^Hj, bewirkt die konz. H ,S 04 nur die B. einer 
Additionsverb. etwa von folgender Form: C6H6*CH[C(0H)(NH2)(HS04)]-C0-C(0H) 
(0C2H5)(HS04), wahrend die Abspaltung des NH3 und A. durch das W. heryor- 
gerufen wird. Ldat man z. B. 20 g des erwahnten Nitrils in 50 ccm konz. H2S 04, 
gieBt die Lsg. nach 24 Stdn. langsam unter Kiihlen in 50 ccm A. u. verd. das Ge- 
miseh nach 5—10 Min. mit 250 ccm W., so erhalt man einen krystallinischen Nd., 
dem durch A. eine geringe Menge Phenyloxymaleinimid entzogen wird. Der so 
gereinigte Nd., F. 98—100°, ist der Athyleśter des Phenyloxalessigsauresemiamids,
C6H5.CH(CONH,)-CO-COOG2Hs oder C6H5• C(CONH2) : COH.COOC2H5. Die letztere
Formel ist die wahrscheinlichere, da die Verb. in verd. Alkalilauge 1. ist u. durch 
FeCls intensiy blutrot gefarbt wird. Ersetzt man in der obigen Rk. den A. durch 
Methylalkohol, so erhalt man ein Gemisch des Athyl- und Methylesters des Phenyl- 
oialessigsauresemiamids.

GieBt man die 50 ccm der obigen schwefelsauren Lsg. des Nitrils auf 400 g 
Eis und wascht den orangegelben Nd. mit Eiswasser, bis zum Verschwinden der 
Schwefelsaurerk., so erhalt man eine Verb., die noch den gesamten N entbalt, 
aber nicht in Form eines wahren Amids, denn beim Ansteigen der Temp. auf 15 
bis 20° yerwandelt sich der Korper spontan unter Entw. von COs in das Amrno- 
niumsalz der Phenylbrenztraubensaure. Dieser orangegelbe Korper durfte die 
Pormel ^Hs-CĄCO-COOHJ-C^OH^-NHj besitzen. — AuBer den bereits erwahnten 
Verbb. wurde in geringer Menge ein Korper C10H6O4, in welchem das Phenyloial- 
essigsaure- oder Phenyloxymaleinsaureanhydrid yorliegen durfte, isoliert. (C. r. d.
l’Acad. des sciences 158. 1424—26. [18/5.*].) DOsterbeh n .

Theodor C u itiu s , Hydrazide und Azide organischer Sauren. XXVII. Ab- 
handlung. Hydrazid und Azid  der m-Nitro- und der p-Bromhippursaure. (Forta.

10 *
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yon Joum . f. prakt. Ch. [2] 65. 20; C. 1902. I. 459.) 1. D a s  H y d ra z id  u n d  
A z id  d e r  m - N it r o h ip p u r s a u r e .  (Bearbeitet von R o b e rt R a ilto n  H allaw ay .) 
m-Nitrohippursaureathylester, Cu HtJOaN, ==■ NO,*C8H4*CO*NH-CH,*COjC9H.i. Aus 
der S. mit A. -{- HC1. Krystalle aus verd. A. oder A., P. 75°. Nicht unzers. im 
Vakuum destillierbar: 11. in A., wl. in A , unl. in W. —  m-Nitrohippurhydrazid, 
C9H10O4N4 . -f- H ,0  =  N O j-C j^-C O ^N H -C H j-C O -N H -N H ,. Aus yorstehendem 
Ester und Hydrazinhydrat in sd. A. Farblose Nadeln mit 1 Mol. H ,0  aus W., P. 
wasserfrei 159°, swl. in k. W., wl. in k. A., unl. in A. und Bzl., sil. in Eg. und 
Aceton. — Bcnzal-m-nitrohippurhydrazid, C18H140 4N4 =  NO^-CjjH^CO-NH-CH,,. 
CO*NH*N: CH*C6HS. Aus yorstehender Verb. und Benzaldehyd. Krystalle aua 
A., P. 189,5°; leicht loslich in Aceton und heiBem A., unloalieh in A. und W.
— o - Oxybenzal - m -nitrohippurhydrazid , C18H140 5N4 =  NO,* C„H4* CO-NH*CH,* 
CO*NH*N: CH*C8H4*OH. Analog mit Salicylaldehyd. GelblichweiBe Nadeln aus 
verd. A., F. 244°. — Cinnamal-m-mtrohippurhydrazid, GI3H100 4N4 =* NOj-C^H,- 
CO*NH*CH,*CO*NH*N : CH*CH : CH*C9H5. Analog mit Zimtaldehyd. Gelbliche 
Nadeln aus A., F. 233°. — Aceton-m-nitrohippurhydrazid, C„H140 4N4 =  NO,*C8H4* 
CO*NH*CH,-CO-NH-N: C(CH3),. Aus dem Hydrazid u. h. Aceton. WeiBe Kry- 
stallmasse, F. 192°; 11. in w. A. und Aceton, awl. in A. W ird beim Kochen mit 
W . gespalten. — Benzophenon-m-nitrohippurhydrazid, C,,H180 4N4 ==> NOa-CsH4-CO- 
N H-CH,-CO-NH-N  : C(C8H5),. Aus dem Hydrazid und Benzophenon in A. bei 
120°. WeiBe Blattchen aus verd. A., F. 129°; sil. in A., swl. in A., unl. in W. 
Daneben entsteht daa nachstehend beschriebene symm., sek. m-Nitrohippurhydrazid
u. beim direkten Erhitzen von m-Nitrohippurhydrazid mit Benzophenon auf hohere 
Temp. Bisdiphenylazimethylen (Diphenylketazin). — Symm. sek. m-Nitrohippurhydr
azid, C18H160 8Ne =  N O., • C8H4 • CO • NH • CH, ■ CO • NH i NH- CO • CH, • NH, - CO • C,,H4 • 
NO,. Aus dem Hydrazid und Jod in A. Aus dem Hydrazid durch Erhitzen auf 
180° bei 15 mm Druck. Blattchen aus Eg. Farbt sich bei 240° braun u. yerkohlt 
bei 270°, ohne zu sehm.; unl. in W. und A.; swl. in h. Eg. — m-Nitrohippurazid, 
C0H7O4N5 =  NO,-CeH4-CO-NH-CH; -CO-N,. Aus dem Hydrazid in alkal. Lsg. 
mit Natrium nitrit und Essigsaure. Gelbliches Pulyer, das zum Niesen reizt; unl. 
in W., wl. in A., Chlf., Bzl., 1. in A. In  yerd. NaOH mit biutroter, allmahlich 
yeracliwindender Farbę 1. Zers. sich bei 74°. Bei raschem Erhitzen Verpufiong.—  
m-Nitrohippenylcarbaminsaureathylester, Cu H130 5Nr3 =  NO,-C8H4-CO-NH-CH,-NH- 
C0,C,H6. Aua dem Azid beim Kochen mit absol. A. WeiBe Blattchen aus yerd. 
A., F. 170°; 11. in Eg. und h. A., unl. in Bzl. und W. —  m-Nitrohipj)enylcarbaimn- 
sauremethylesUr, C10Hn 0 5N3 =  NO,-C6H4-CO-NH-CH,-NH-CO,CH3. Analog mit 
wasserfreiem Methylalkohol. WeiBe Bliitter aus yerd. A., F. 181,5°, 11. in Eg. und 
b. A., unl. in W. — m-Nitrohippenylcarbaminsaurebensylester, Ci,jH150 ,N 3 =  NO,- 
C9H4-CO-NH-CH,-NH-CO,CH,-C8H5. Analog mit Benzyl alkohol. WeiBe Nadeln 
aus yerd. A., P. 172,5°; zll. in Eg. und h. A , unl. in  W. — Symm. Di-m-nitro- 
hippenyihamstotf, Cl9HI70 7N8 — (NO., ■ CflH, - CO • N H • CH, • XH),CO. Aus dem Azid 
beim Kochen mit W. WeiBe Kryatalie aua Eg. P. 237°, unl. in W., A., Bzl., wl. 
in h. A. u. Eg. — m-Nitrohippuranilid, C16Hls0 4N3 — NO,-C9H4-CO-NH-CH2-CO- 
NH-C8II5. Aus dem Azid und Anilin in k. Bzl. oder beim Erhitzen mit uber- 
schttasigem Anilin. Aua m-Nitrohippursaure und Anilin beim Kochen. WeiBe 
Krystalle aus A., F. 233—234°, unl. in W., A., Bzl., 11. in Eg. u. h. A. — m-Nitro- 
hippenylphenylharnstoff, C18Hl40 4N4 =  NOs*C8H4-CO-NH-CH.,.NH*CO*NH*C9H5. 
Aua dem Azid und der berechneten Menge Anilin in trockenem, sd. Bzl. WeiBe 
Krystalle aus A., unl. in W., A., Bzl., wl. in A., zll. in Eg., F . 213,5°. — m-JS~itro- 
hippur-p-toluidid, C18H,50 4N3 =  .NO, • C81I4• CO• NH• CH ,• CO• NH-C9H4• CH,. Analog 
dem Anilid. Krystalle aus A., F. 206°.— m-Nitrohippenyl-p-tolylharnstoff, C16H,90 4N4 =  
NO, • CeB4 • CO - NH - CH,> NH* CO * NH - C8Hi*CH3~ Analog dem Phenylharnstoił.
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WeiBe Krystalle aus A. — m-Nitrohippuri/Jaminocssigsidure, CtlHn 0„N3 =  NO,- 
C9H4*C0-N H 'C H 2-C 0-N H 'C H »-C 02H. Aus dem Azid u. Glykokoll beim Stehen 
in alkal. Lsg. in A. -f- W. WeiBe Nadeln aus W .; wird bei 188° braun. F. 196° 
unter Verkohlung; 11, in A., zll. in k. W., unl. in A. u. Bzl. Analog entsteht aus 
Benzazid und Glykokoll Hippursdure.

2. D aa H y d ra z id  u n d  A z id  d e r  p -B r o m h ip p u r s a u r e .  (Bearbeitet von 
H ein rich  H eil.) p-Bromhippurhydrazid, C0HI0O,N3Br =» Br • CSFI, • CO • N H • CH2 - 
CO-NH-NH,. Aus p-Bromhippursaureiithylester und Hydrazinhydrat in ad. A. 
Parblose Nadeln aus W., F. 226°, unl. in A. u. k. A. — C9H100 2NsBr, HCI. Silber- 
gliłnzende Bliittchen aus starker Salzaiiure, P. 261°. — Benzal-p-bromliippurhydrazid, 
C],,Hu 0 aN3Br ==• Br-CeH4'C O -N H 'C H .,-Ć O -N H -N : CH*CaH5. Aus dem Hydrazid 
in h. W. u. Benzaldehyd. Bliittchen aus A., P. 223°. — Aceton-p-bromkippurhydrazid, 
CijHj^OjNjBr =  B r.C 8H4.CO -N H .C H 3.C O .N H -N :C (C H 3)2. Aus dem Hydrazid 
beim Koehen mit Aceton. WeiBe Bliittchen aus A., P. 215°. — Acełessigester-p-brom- 
Hippurhydrazid, C16HJ80 4N3Br — B r.C 8H t-CO-NH.CH2-CO-NH-N : C(CH,)-CHQ- 
CO,C,H5. Aus dem Hydrazid beim Erwiirmen mit Acetessigeater u. W . Gelbliche 
Nadeln aus A. Sintert bei 175°. Zera. aich bei 240—250°. — p-Bromhippur- 
benzoylhydrazid, CIaHI10 3N,Br ==. Br • C8H4-C O -N H -C H ,,-C 0-N H -N H -C 0-C 9H5. 
Aus dem Hydrazid und Benzoylchlorid mit h. W. und Natronlauge. Nadeln aus 
A., P. 244°. — Symm. sek. p-Bromhippurhydrazid, ClsH190 4N4Br4 ==> Br-C„H4'CO- 
NH-CH3-CO *N H-N H'CO -CH ,-N H 'CO-C6H4-Br. Aus dem p-Bromhippurhydrazid 
und Jod in h. A. Nadelchen aus Eg. -f- W., unl. in A., A. und W. Zers. sich 
iiber 250° unter Dunkelfśirbung. — p-Bromhippurazid, C0H ,02N4Br =  Br-CSH4- 
CO• N H • CH2 ■ CO• N,. Aus dem Hydrazid in salzaaurer Lag. mit Natriumnitrit. 
Parblose Nadeln aus Chlf. -j- Lg., P . 98°. Geht beim Erwiirmen mit trockenem 
Bzl. in p-Bromhippenyli8oeyanat iiber. — p-Bromhippenylcarbaminsdureathylester, 
C n H n ^ N jB r =  Br-C6H4-CO -N H 'CH 2-NH-COsC2H5. Au3 dem Azid beim Kochen 
mit absol. A. Aus p-Bromhippenylisocyanat beim Erhitzen mit A. Blattchen aus 
A., P. 171°, 11. in Aceton, wl. in k. A. — p-Bramhippenijlcarbaminsduremethylester, 
OioHn 0 3N2Br => Br*CsH4-C 0 'N H -C H 2-N H -C 03CH3, Analog mit Methylalkohol. 
Farblose Nadeln aus A., P. 212°. — Symm. Di-p-bromhippenylharnstoff, Ci7HI3OeN4Br, 
=  (Br-C„H4-CO 'N H -CH 2-NH)2CO. Aus p-Bromhippenyliaocyanat beim Kochen 
mit W., P. 261°; swl. in W. — p-Bromhippuranilid, Ci5H,30 2NaBr =  Br*C„H4* 
C 0*N H -C H j*C 0'N H 'C eH5. Aus dem Azid u. Anilin in k., trockenem Bzl. B latt
chen aus A., P. 233°. — p-Bromhippur-p-toluidid, C19H150.|NjBr =  Br.C„H4-CO* 
NH*CH2>CO-NH-C0H4-CHS. Analog mit Toluidin. Parblose Bliittchen aus A., 
P. 220°. — p-Bromhippenylphenylharnstolf, C,jH140 2N3Br =  Br- C0H4-CO-NH-CH„- 
NH-CO-NH-C,,H5. Aus dem Azid beim Kochen mit iiberschusaigem Anilin in Bzl. 
Parblose Nadeln aus A., F. 226—227°. (Joum. f. prakt. Cb. [2] 89. 481—507. 23/5. 
Heidelberg. Chem. Inat. d. Univ.) P o sn er.

T heodor C urtins, Hydrazide und Azide organischer Sduren. XXVIII. Ab- 
handlung. Hydrazid und Azid  der Laurinsdure, p-Nitro- und p-Chlorphenylessig- 
saure. 1. D as H y d ra z id  u n d  A z id  d e r  L a u r in s i iu re .  (Bearbeitet yon 
C hristian  Schatzlein .) Laurinsdureathylester, Kp. 269°, Kp.,# 163°. — Laurin- 
sdurehydrazid, C13H,aON2 =  CUH„-CO-NH-NH^. Aus dem Ester und Hydrazin- 
hydrat bei 130°, WeiBe Nadelchen aus A. P. 104,5°; 11. in Chlf., wl. in k. A. 
oder Bzl., unl. in W. u. k. A. I g  1. in 200 ccm ad. A. — C,2H „O N „ HC1. Nadeln 
aus verd. A. S intert gegen 140°. F. ca. 165° unter Zers.; 11. in A., unl. in A. u. 
W. — Benzallaurinsdurehydrazid, CI6H30ON, =■ Cu H,s-CO-NH-N : CH‘C9H5. Aus 
dem Hydrazid und Benzaldehyd in h. A. WeiBe Nadelchen aus verd. A. F. 79°;
11. in A., A., Bzl., unl. in W. Daneben entsteht Dilaurinsaurehydrazid (s. unten).
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— Acetonlaurinsaurehydrazid, CI5H3()ONs =  Cu H23-C O -K H -N : C(CHS),. Aua dem 
Hydrazid und h. Aceton. Kugelformige Nadelbiischel aus Aceton. Erweicbt bei 
75°. F . gegen 88°. — Acetcssigcstcrlaurinsaurehydrazid, C18H340 3N2 =  Cn H23-CO- 
N H >N : C(CH3)'C H ,*C 03CjH5. A us dem Hydrazid und Aceteasigester in h. A. 
Nadelchen aus verd. A. F. ca. 75°; li. in A., wl. in A. Daneben entsteht Di- 
undecyl-N-amino tria zol (s. unten). — Benzoyllaurinsaurehydrazid, C14HlsOsN, =  
C11H j3-CO -NH'NH-CO-C6H6. A us dem Hydrazid und Benzoylchlorid beim Er- 
warmen. Fettige Schuppen aus verd. A. Erweicht uber 80°. F. gegen 95°; 1. in 
A. und A., unl. in W. Daneben entstehen Dibenzhydrazid und Dilaurinsaurehydr- 
azid. — Diundecyl-N-aminotriazol, CS4H48N4, von nebenstehender Formel. W urde

friiher (Sto llŁ, Śch a tzlein , Journ. f. prakt. Ch. [2] 69.
^  505; C. 1904. II. 601) irrtiimlicli ais C-Diundecyl-3-di-

Cu H13.C - N - G .C 11HS3 hydrotetrazin beschrieben. Aus Laurinsaurehydrazid im
NR, Rohr bei 160°. Ais Nebenprod. aus dem Hydrazid und

Aceteasigester (siehe oben). WeiBe Nadelchen aus A. 
F. 142°; 11. in A. und A., unl. in W. — Dilaurinsdurehydrazid, CS4H,,80 2Nj =  
C1iH23.C O .N H :N H .C O .C u H23. Aua Laurinsaurehydrazid u. Jod in h., yerd. A. 
Nadelchen aus A. F. 149°; unl. in W. und A., wl. in k. A. und Lg., 1. in Bzl. 
und Chlf. — C24H4,0 2NaK. Nadelchen aua A. F. ca. 225°. — Laurinsdureazid, 
Cu Haa-CON3. Aus dem Hydrazid in wenig W. beim Einleiten von nitrosen Gasen. 
Zersetzliches Ol. W urde nicht rein erhalten. — Laurinsaureamid, C,,H25ON =  
Cn H23.CONH2. Aua dem Azid in A. und k ., konz. Ammoniak. Nadelchen aua 
verd. A. F. 102°. — Laurinsaureanilid, C18H29ON =  CnH,3 • CO-NH- C9II6. Aub 
dem Azid u. Anilin in A. Weifie Nadelchen aua 75%ig. A. F. 69°. — n-Undecyl- 
carbaminsauremethylester, Ci3H „ 0 2N =  CuHjj-NH-COjCHj. Aus dem Azid beim 
Kochen mit waaaerfreiem Methylaikohol. WeiBe kryatallinische M. F. 45°. Kp.,0 
184°; 11. in allen Loaungsmitteln auBer W . — n-Undecylcarbaminsaureathylester, 
CMHsfiOaN =  Cu H ,3-NH-CO,CsH6. Analog mit Athylalkohol. F. ca. 30°. Kp.I3 
178°. — Symm. Bis-n-undecyIharnsloff, C,3H<9ONj == (Cull,^ • NH)sCO. Aus dem 
Azid beim Erhitzen mit W. Nadelchen aua A. F. 105°; 11. in A., A., Chlf., unl. 
in W . — n-Undecylamin, Cu H23NHj. Aus yoratehender Yerb. oder den yorher 
beschriebenen Carbaminsaureestern durch DeBt. mit Kalkhydrat. Daa Hydrochlorid 
entsteht aus denselben Verbb. mit starker Salzsaure bei 200, bezw. 110°. Kp. 234°.
— CuH2sN, HCl. Swl. in W., 1. in A. wird durch A. gefallt. Ohne acharfen F. — 
(CUH1ISN, HCl)2Pt.Ci4. Gelbe Flittern; 11. in A., unl. in A. nnd W. W ird bei 190° 
dunkel und %łeikohlt, ohne zu schm. — Quecksilberchloridverb. WeiBer Nd., 1. in
SS., unl. in den gewohnlichen Loaungsmitteln.

2. D as H y d ra z id  u n d  A zid  d e r  p - N i t r o p h e n y le s s ig s a u r e .  (Bearbeitet 
yon F rie d ric h  W iengreen .) p-Nitrophenylessigsauremethylestcr. Aua Phenylessig- 
sanre durch Nitrieren und Verestern. Prismen aus viel Lg. F. 54°. — p-Nitro- 
phenylessigsaurehydrazid, CBH90 3N3 =  NO, • C6H4 ■ CHS • CO • NH • NHa. Aus dem 
Methylester und Hydrazinhydrat bei 100°. Gelbliche Nadeln aua A. F. 167°; wl. 
in h. W. und A., zll. in h. A., unl. in Bzl. u. Chlf. — C8H00 3N3, HCL Gelbliche 
Nadeln aus A. F. 251° unter Zers.; sil. in h., wl. in k. W . — Benzal-p-nitro- 
phenylessigsaurehydrazid, Ci5HI30 8N5 == NO,• C„H4■ CHa• CO• N H ■ N : CH-CeH5. Aus 
dem Hydrazid und Benzaldehyd in k. A. WeiBe Blattcben aua A. F. 202° unter 
Zers.: wl. in W . und A., zll. in A. — o-Oxybenzal-p-nitrophenylessigsaurehydrazid, 
C1sH „ 0 4Ns =  N O ,.CeH1.CH1.C O .N H .N  : CH.C6H4.OH. Aua dem Hydrazid in 
k. W . u. Salicylaldehyd. GelblichweiBe Nadeln aus A. F. 216°; wl. in k. A. — 
Acete$sigester-p-nitrophenylessigsaurchydrazid, C14H „ 0 5N3 — NOv-C1)H4-CH2-CO-NH' 
N : C(CHa)-CHi -COJC2H5. Analog mit Acetesaigester. Krystalle aus W. F. 148 
bia 149°; unl. in k. W., wl. in k. A. u. in A. — Di-p-nitrophenylessigsaurehydrazid,



139

C„Hu O,N4 =  N 02• C8H4• CH,• CO • NH* NH* CO • CH ,• C#H4• N 02. Aus dem Hydr- 
azid in h. A. mit Jod. Gelbliche Nadeln aus A. F. 267—271° unter Zera. — 
p-Nitroplienylessigsaureazid, C8H90 3N4 =  NO, • CeH, ■ CH ,■ CO-Ns. Aus dem Hydr
azid in sehr verd. Salzsaure mit Natriumnitrit. WeiBe Krystalle. F. 45° unter 
heftiger Zers. Eiplodiert bei raschem Erhitzen. — p-Nitrobenzylcarbaminsaure- 
athylester, C10H]2O4N2 — N O ,• CaH4- CH,*NII* C02C,Hs. Aua dem Azid beim Koehen 
mit absol. A. Nadeln aua Lg. F. 115—116°; 11. in den organischen Losunga- 
mitteln, unl. in W. — Symm. Dipnitrobenzylharnstoff, C16Hu 0 5N4 =  (N02*C8H4* 
CH,*NH),CO. Aua dem Azid u. W. von 45°. Farbloae Krystalle aua A. F. 234°.
— p-Nitrobenzylamin, NO, • C0Hj- C n , • NH,. Das Hydrochlorid entsteht aus dem 
Carbaminsaureester beim Kochen mit Salzsaure oder aua yorstehendem Harnstoff 
und Salzsaure bei 150°. 01, das an der Luft in das krystallinische Carbouat iiber- 
geht. — C7HsO,N2, HC1. Krystalle aua A. F. 222°.

3. D aa H y d ra z id  u n d  A z id  d e r  p -C h lo r p h e n y le s s ig s a u r e .  (Bearbeitet 
von W ilh e lm  K rauth .) p-Chlorphenylessigsaureałhylesłer. F. 32°, Kp.74„ 253—254°.
— p-Chlorphenylessig&aurehydrazid, CaHsON,Cl =  Cl*CeH4*CHs*CO*NH*NH,i Aus
vorstehendem Ester und Hydrazinbydrat in sd. A. Farblose Nadeln auB verd. A. 
F. 170°; 11. in h. A., zwl. in A. u. Bzl., wl. in h. W. — C8H80N,C1, HCI. Niidel- 
chen aua A. Zera. sich uber 100°. F. gegen 150° unter Zera. — Benzal-p-chlor- 
phenylessigsaurehydrazid, C16H130N 2C1 =  Cl • CaH4 • CH, • CO • NH • N : CH • C8H5. 
Aus dem Hydrazid und Benzaldehyd in yerdiinntem Alkohol. WeiBe Nadel- 
rosetten aus yerdiinntem Alkohol. F. 164°. — o-Oxybenzal-p-ćhlorplienylessig- 
saurehydrazid', C16H130,N,C1 =  Cl • C6H4• CH,• CO■ N H • N : CH• CeII4• OH. Analog 
mit Salieylaldehyd. Gelbstichige Nadeln aus A. F. 224°. — Aceton-p-clilorphenyl- 
essigsaurehydrazid, Cu HI3ON,C1 => Cl-CgH^-CHj-CO-Nfl-N : C(CHS),. Analog mit 
Aceton. WeiBe Blattchen. F. 143°; sil. in A., A., Bzl. W ird beim Erwarmen 
mit W. gespalten. — Acetessigester-p-chlorphenylessigsaurehydrazid, Cu H17OsN,C1 =  
Cl'C8H1*CH,-CO-NH'N : C(CH3)>CHj-CO,C,Hs. Analog mit Acetessigester. Farb
lose Nadelchen aus A. F. 128°. — Di-p-chlorphenylessigsaurehydrazid, CieHu O,N,Ci3 =  
Cl-CsH^CHj-CO-NH^NH-CO-CHj-CsH^Cl. Aus dem Hydrazid und Jod in h. 
A. Nadelchen aua A. F. 255°; zwl. in A., unl. in A. und W. — p-Chlorphenyl- 
essigsaureazid, Cl*CeH4-CH2-CON3. Aua dem Hydrazid in yerd. SalzaSure mit 
Natriumnitrit. Flockiger Nd. Verpufft beim Erhitzen. — p-Chlorbenzylcarbamin- 
saureathylester, Cl0H[,O2NCl =  Cl-C^H^*CH,-NH -CO,C,H6. Aus dem Azid beim 
Kochen mit A. Blattchen aua Lg. F. 62°; sil. in organiachen Losungsmitteln, swl. 
in W. Daneben entsteht symm. Di-p-chlorbenzyHiarnstoff, ClsHltONsClj =  (Cl* 
C6H4*CH,-NH),CO. Farblose Nadeln aus A. F. 225°; zwl. in A., unl. in A. und 
W. — p-Chlorbenzylamin, C1*C8H4*CH2*NH,. Das Hydrochlorid entsteht aua dem 
Carbaminester beim Koehen mit starker Salzaaure oder aua'dem Harnstoff mit Salz- 
Baure bei 150°. Kp.J14 215°; zll. in W ., 11. in A. und A. Zieht begierig Kohlen- 
siiure an. — C7H,NC1, HCI. Nadeln aus A. F. 259°; 11. in W. u. A., unl. in A. — 
(C,H9NCI, HCl),PtCI4. Gelbliche Blattchen auB W. F. 244°; 1. in h. W. u. A. — 
(C,HbNCI,HC1)AuC13. Gelbe Blattchen aus W . F. 160°; 11. in W ., sil. in A. — 
Carbonat. Krystalle aus yerd. A. F. 120°. — Benzoylverb., C14H120NC1 =  Cl*
C,H4*CH,*NH*CO*CsH6. Nadelchen aus yerd. A. F. 140°; unl. in W ., 11. in 
organischen Losungsmitteln. (Journ. f. prakt. Ch. [2] 89. 508—35. 23/5. Heidel
berg. Chem. Inst. d. Uniy.) POSNER.

P ercy F a ra d a y  F ra n k la n d  und F re d  B a rro w , Menthylesłer der Chlor- 
Menthoxy- und Methylanilinoessigsaure. Da Natriummenthylat bei langem Kochen 
mit Toluol nicht racemisiert (ygl. Journ. Chem. Soc. London 71. 256; C. 97. I. 970) 
wird, kann angenommen werden, daB Menthosyacetylchlorid ein sich nicht racemi-
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sierendes, aktiyes Siiurechlorid sein wird; da ein solehes noch nicht bekannt iat, 
durfte seine Herst. nutzlich aein. Alg nun zur Darat. der Menthosyessigaaure 
Menthoxymagneaiumbromid (aua C,H6MgBr u. Menthol in A.) mit Chloressigsaure- 
iithylester in A. 3 Stdn. gekoeht wurde, entstand nur Chloressigsaurementhylester, 
der auch aus Natriummenthylat und Chloressigsiiureathylester bei 6-stdg. Erhitzen 
auf 100° entsteht. Es wurde daher Chloressigsaurementhylester au8 120 g Menthol 
und 50 g Chloressigaaure durch Sattigen der Schmelze mit HC1 und Erhitzen auf 
dem Waaserbade dargeatellt, Prismen aus A., P. 39—41°, Kp.I2 137°, D.38-2, 1,0234,
D.*5* 0,9735, [«]D20 =  -78 ,00° (p =  10,002 in Methylalkohol),"[«]D22'3 =  -76,04°, 
[«]Dti:i'5 =  — 73,66°, u. durch 30-atdg. Kochen mit Natriummenthylat in Toluol in 
Menthoxyessigsdurementhylester, C22H<0O3 =  C10HIBO • CH2 • CO,C10H,9, farbloae P ris
men aus A., F. 61°, [kJd15 — —111,7° (c =  2,208 in Methylalkohol), yerw andelt.— 
Menthoxyacetylchlorid, C10II19O-CET5■ CO-Cl, farbloae, rauchende, stark linksdrehende 
FI., Kp.u 128—131°. — Methylanilinoessigsaurementhylester, C„H5-N(CH3)-CH*-C02• 
C10H10, aus 23,2 g Chloressigsaurementhylester u. 21,6 g Methylanilin beim Erhitzen 
bis ztrm Sd., farbloae Tafeln aua A., F . 83,5—84,5°, 11. in A., PAe., Chlf., [«]D20 =
— 51,35° (p =  4,9996 in Methylalkohol). (Journ. Chem. Soc. London 105. 990—94. 
April. Birmingham. Edgbaston. Uniy. Chem. Labb.) F r a n z .

P. L ebeau  und M. P icon, Hydrierung der cyclischen Kohlenwasserstoffc durch 
Nairiwnammoniitm. Darstellung des Tetrahydronaphthalins. (Ygl. M. P icon , S. 20.) 
Zur Darat. des 1,2,3,4-TetrahydronaphtliaUns yerfliiaaigt man NHS-Gas uber einem 
Gemiach von Naphthalin und iiberschussigem Na, bringt das Ganze in einen Auto- 
klaven, laBt die Temp. langsam auf 15° ansteigen, ofifnet den Gasentbindungshahn, 
behandelt das olige Magma mit wasserfreiem A., filtriert und verdunstet das 
Losungsmittel. Der Riickstand besteht zu 90% aus reinem Tetrabydronaphthalin, 
F. —31°, Kp. 208°. Der Rest besteht aua einem gelblichen, erst gegen 400° sd. 
Kondensationaprod., welches eine betrśichtliche Menge eines KW -stoffes, C,J0H IS, 
weiBe Blattchen aus A., F. 99° (MAQDENNEscher Błock), enthalt. Dieser Korper 
destilliert nicht ohne Zers.; bei 400° liefert er eine FI. vom Kp. 208—209°, welche 
aus einem Gemisch der KW-stoffe C10Hl0 und CI0HI2 zu bestehen scheint. (C. r. 
d. l’Acad. des sciences 158. 1514—17. [25/5.*].) DtJSTERBEHN.

Em. B ourąne lo t und A lex an d re  L udw ig , Biochemische Syntliese des (j-Anisyl- 
glucosids (^jp-Methoxyienzylglucosids) mit H ilfe von Emulsin. (Journ. Pharm. et 
Chim. [7] 9. 542-47 . 1/6. — C. 1914. I. 2180.) DOste r b e h n .

P ritz  D ecker, Beitrage zur Kenntnis des Crocetins. Zur Darst. des Crocetins 
zieht man den zuvor durch A. entfetteten Safran dreimal mit der zehnfachen Menge 
W . und sodann einmal mit verd. Natronlauge aus, erhitzt die rein wss. Auszuge 
unter Durchleiten von CO, */, Stde. mit verd. HC1 (Spaltung des Crocins in 
Crocetin, ath. Ol und Zucker) zum Sieden, filtriert das in Flocken ausgeschiedene 
Crocetin ab, wascht es aus, lost es in verd. Natronlauge, yereinigt den vorher er- 
wahnten alkal. Safranauszug mit dieser Lsg., sauert die FI. mit verd. HC1 an, 
reinigt das Crocetin durch nochmaliges Losen in verd. Natronlauge und Wieder- 
ausfallen durch yerd. HC1 u. trocknet es. Die yerhaltnismaBig groBe Loslichkeit 
des rohen Crocetins in A ., A. und Aceton durfte auf die Ggw. betrachtlieher 
Mengen eines 11. yerharzten Prod. zuruckzufuhren sein. Verss.( das rohe Crocetin 
in krystallinische Form zu bringen, blieben ergebnislos. Dagegen gelang es, 
krystallisierte Salze des Crocetins darzustellen. — NH4-Cl0H13O ,, durch Fallen 
einer Lsg. des rohen Crocetins in stark verd. Natronlauge mit iiberschussiger 
Ammoniumcarbonatlsg. und Umkrystallisieren des Nd. aus einem sd. Gemisch yon
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30% A. u. 70% W., welches 2% NH3 enthiilt, prachtvolle, glanzende, rotę Nadeln, 
unl. in Ammoniumsalzlsgg., swl. in W. und A., 11. in verd. Alkalilaugen. — 
K -C10H,3O2, hellgelbe Krystalle aus 30%ig. A., 11. in W., swl. in 90%ig. A., unl. 
in den iibrigen Losungjmitteln, farbt sich bei 280° dunkelrot, ohne zu scbm. — 
Na-C10H13O2, zu Biischeln vereinigte Nadeln, die in W. etwas leichter 1. sind, ais 
das K-Salz. — W eitere anorganisebe Salze konnten nicbt in krystallinischer Form 
erhalten werden. Das durch Zers. des Na-Salzes mit verd. Essigsiiure gewonnene 
reine Crocetin, C10H13O*OH, bildet ein amorphes, rotes Pulver, unl. in W ., 1. in 
90%ig. A. zu 0,12%, in 99%ig. A. zu 0,15%, in A. zu 0,15%, in Aceton zu 0,21%, 
in Amylalkohol zu 0,135%, in Eg. zu 0,195%, in Bzl. zu 0,015%, in Chlf. zu 
0,014%, in Essigester zu 0,180%, in CC14 in Spuren, 11. in Anilin, Pyridin und 
Chinolin unter Salzbildung, zers. sich beim Erhitzen, so daB eine Best. des Mol.- 
Gew. durch Siedepunktserhohung unmoglicb ist. — Das Anilinsalz bildet dunkel- 
rote Krystalle, das Chinolinsalz gelbrote Nadeln, das Pyridinsalz, C,0H14O2 • C6H6N, 
dunkelrote, tafelformige Krystalle, swl. in A., so gut wie unl. in den iibrigen 
Losungsmitteln. Das Pyridinsalz ist bei gewóhnlicher Temp. bestandig, entwickelt 
aber bei 40° lebhaft Pyridin.

Dibromcrocetin, C ^H ^O jB r,, aus den Komponenten in Chloroformlsg., gelb- 
liche Oktaeder aus A.-A., F. 103—104° unter Zers., 11. in A., A ., Chlf. und Eg. 
Das Dibromcrocetin zeigt die charakteristische gelbrote Farbung des Safrans, die 
alle Salze u. auch das Acetat des Crocetins besitzen, nicht mehr; die Atomgruppe 
—C :C — scheint also beim Crocetin das Chromophor zu sein. — H N 03, D. 1,153, 
gibt mit Crocetin zunachst (wie mit Carotin) eine tiefblaue Lsg., die aber bald 
farblos wird. Das Reaktionsprod. krystallisiert aus Aceton in gelben, in A., Aceton, 
verd. Alkalilaugen und NH3 11. Nadeln, die kein N enthalten, indessen durch eine 
geringe Menge einer amorphen Substanz verunreinigt waren. Einw. von konz. 
HNOa fiihrt zu Oxalaaure. — Acetylcrocetin, C,0H13O(OCOCH3), aus dem K-Salz 
und sd. Acetylchlorid, rote Nadeln aus Chlf., F. 174° (unscbarf), 1. in A., Bzl. u. 
Chlf., Mol.-Gew. 226, 236, ber. 208. — Wabrscheinlich steht das Crocetin in Be- 
ziehung zum ath. Ol, denn bei langerem Stehen einer Lsg. des reinen Farbstoffes 
in verd. Natronlauge tritt der charakteristische Gerucli des Safranoles auf. — Auf 
Zusatz von Bromwasser zu einer Lsg. des Crocetins in Kalilauge scheidet sich 
unter vorubergehender Blaufarbung der FI. ein weiBer Nd. ab, der aus verd. A. 
in Nadeln von der Zus. C7Hi0OsB r,, 11. in A., Aceton und Chlf., indifferent gegen 
Alkalilauge, krystallisiert. (Arch. der Pharm. 252. 139—60. 16/5. Wurzburg. Pharm. 
Inst. d. Uniy.) DtfSTERBEHN.

J. Leskiew icz und L. M arch lew sk i, Uber die Konstitution des Datiscetins. 
Wahrend die Alkalispaltung des Datiscetins unter ver*chiedenen Bedingungen zur

Salicylsaure fiibrte, wurde durch Zusatz von 
Brom zu einer kochenden Lsg. von Datiscetin 
in 50%ig. Essigsaure Tribromphloroglucin vom
F. 150—151° erhalten. Ais Bruchstiicke des Datis
cetins sind also Salicylsaure und Phloroglucin 
erkannt worden, weswegen nebenstehende Formel 
fur Datiscetin vorgeschlagen wird. Datiscetin 

ware demnach l,3,l'-Trioxyflavonol. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 47.1599—1600. 23/5. 
[April.] Krakau.) FORSTER.

F red  Vles, Bemerkungen uber die Struktur des Spektrums der Korper aus der 
Familie der Hdmoglobine. Das Absorptionsspektrum der Hamoglobine zeigt in 
wechselnder Weise Absorptionsbande (A , B, y), dereń Stellung in bestimmter
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GesetzmaBigkeit voneinander abhangen. Diese GesetzmaBigkeit laBt sich durch 
die Gleichung l x =  l y Ą- n u  ausdrucken ().x die Wellenlange einer Bandę, Xf  die 
Wellenlange der Bandę y , a  ein bestimmter Moduł, n  eine ganze Zahl 1, 2, 3 etc.). 
Setzt man fur den Moduł 45, bezw. 35, so stimmt die Lage der Absorptionsbande 
nahezu mit der experimentell ermittelten Stellung uberein. Die Bandenserie, welche 
sich mit dem Moduł U —  45 berechnet, scheint wiehtiger zu sein und ist viel- 
leicht von der Pyrrolstruktur des Molekuła abhangig. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 
158. 1206—8. [27/4.*].) G tjggenheim .

K. F ries, A. H asselbach  und L. Schroder, Ubtr Abkómmlinge des 2-Cumaran-
2-benzdihydrothiazolspirans. Das Diketocumaran-2-[p-dimełhylaminoanil] (I.) addieTt 
SchwefelwasseretofF zu einem Prod. mit Mercaptaneigenschaften (von Formel II.). 
Metbyliert man daa Mercaptan, so tritt gleicbzeitig Zerfall in Metbylmercaptan u. 
in das Anil I. ein. Bei der Osydation des Mercaptans bildet sich eine rote Verb., 
welche nicht das erwartete Disulfid [C16H15OsN2S—]2 sein kann, denn diese ist nicht 
mehr zum Mercaptan reduzierbar, auBerdem weist das Ergebnis der Mol.-Gewichts- 
best, und der Analyse darauf hin, daB das Oiydationsprod. aus dem Mercaptan 
durch Fortnahme zweier H-Atome entsteht, daB ihm Formel C16Hu 0 2N2S zukommt. 
Fur das Oxydationsprod. dilrfte Formel III. einer chinoiden Verb. nicht die richtige 
sein. Ein solches Chinon miiBte sich leicht wieder zum Mercaptan reduzieren 
lassen. Feiner ist die B. einer Monoacetylyerb. mit dieser Formel nicht in Ein- 
klang zu bringen. Dagegen steht mit dem Verhalten dieser Verb. die Spiranformel
IV. im besten Einklang. Mit der B. dieses Spirans aus dem Meicaptan II. laBt 
sich der tjbergang der Thioanilide in Benzothiazole vergleichen. Die Spiranformel 
wird vor allem gestiitzt durch das Ergebnis der Spaltung der roten Verb. mit alkob. 
Kali, welche śihnlich wie bei Benzthiazolen verlśiuft: es entsteht einerseits Salicyl- 
saure, andererseits 4-Dimtthylainino-2-mercapłoanilin, (HsN)(HS)C6H3-N(CHs)J. Auf- 
fallig erscheint es, daB eine Verb. der Formel IV. tiefrot gefarbt ist, und merk- 
wiirdig ist ihre Bestandigkeit gegen Alkalien.

i . c y ^ c ^ c : N • C0H ,.NICH,), IV. CaHł< C00 > C < XsH> C eH3-N(CH3)a

3-Keto-2-mercapto-2-[p-dimethylami>wanilir,o]-cumaran, C19Hi6OsN2S (II.); aus 
1 Tl. Diketocumaran-2-[p-dimetbylaminoanil] in 15 Tin. Bzl. beim Einleiten von
H ,S; gelbe Nadeln (aus Bzl.-Bzn. oder aus wenig A.); schm. bei 148° unter teil- 
weiser Zers.; 1. in A. und Eg., 11. in verd. NaOH, 1. in Sodalsg. — Ci8H |4OsN2S- 
HC1; wird leicht hydrolysiert. — 2-[3-Cumaranon-]2-[6-dimeihylaminobenzdihydro- 
łhiazol]-spiran, ClaH140 ,N sS (IV.); aus 3-Keto-2-m ercapto-2-[p-dim ethylam ino- 
anilino]-cumaran, gel. in wss.-alkob. NaOH, mit Ferricyankalium; rote Nadeln (aus 
Eg. oder A.); F. 175°; sil. in Chlf., 11. in Bzl. und Eg.; 1. in konz. H jS04 mit rot- 
gelber Farbę. — Sulfat; gelblich. — Monochlorbydrat; gelb, leicht hydrolysierbar.
— Jodmethylat, CI7H170 3N ,JS ; gelbe Nadeln; zerfallen beim Erhitzen in die Koni- 
ponenten. — Von ahnlichen Eigenschaften wie Verb. II. sind 3-Keto-2-mercapto-2- 
[p-dimethylaminoanHinó]-6-methylcumaran, C17H1S0 2N2S; dargestellt aus dem Anil 
des 6-Methylcumaranons; gelbe Nadeln (aus A.); F. 173° unter Zers.; liefert bei 
der Osydation in alkal. Lsg. 2-\6-Methyl-3-cumaranon]-2-{6-dimethylaminobenzdihydro- 
thiaxol]-spiran, C17Hl0O2NaS; weiche, rote Nadeln (aus Eg.); F. 197°. — Acetyl- 
verb,, C19H190 3N2S; krystallisiert aus A. in zwei Modifikationen, in gelbroten Blatt- 
chen, welche nach einigem Stehen in tiefrote Nadelchen iibergehen; beide Formen
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schm. bei 155°. — Die rote Verb. wird mit alkoh. KOH bei 170—180° gespalten in 
/-Kresotinaaure und Aminodimethylanilinmcrcaptan. — Jodmethylat, C18H190 2N2JS; 
goldglanzende Blattehen (aua W.); zerfallt beim Erhitzen in die Komponenten. (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 47. 1640—45. 23/5. [8/5.] Chem. Inst. Univ. Marburg.) Bloch .

JŁ. Fosse, Uber die chemische Aktw itat des Xanłhydrols und seine Amcendung 
zur Besłimmung des Sarnstoffes. (Ygl. C. r. d. l’Acad. des sciences 158. 1076; C.
1914. I. 1974.) Das Xanthydrol fallt in essigsaurer Lsg. kein biologisches Prod. 
und auBer Harnatoff keinen Harnbestandteil in Form einer Xanthylverb. aus. Da- 
gegen yereinigt sich Xanthydrol mit Phenylharnstoff, den Carbaminsaureestern, 
Biuret, den Diamiden, Suceinimid, Pyrrol und seinen Deriyaten, Dimethylanilin zu 
gut definierten Verbb. — Xanthylphenylharnstof}\ 0<^(C6H4)2]>C H 'N H -C 0-N H -C 6H6, 
mkr., wl. Krystalle aus Toluol oder Xylol, schm. je  nach der Schnelligkeit des 
Erhitzens unter- oder oberhalb 220° unter Zers. — Xanthylcarbaminsauremethylester. 
0<C(C,H4)j^>CH-NH-C00CHj, Nadeln, sintern gegen 191°, schm. bei 193° (nicht 
korr.). — Xanthylearbaminsaureisobutylester, feine Nadeln, F. 148° (nicht korr.). — 
Xanthylcarbaminsaureisoamylester, F. 145° (nicht korr.). — Dizanthylbiuret, 
0 < (C 6H4),> C H  • NH ■ CO * NH • CO • NH* CH<(C6H J2> 0 , F. 260° (nicht korr.). -  
Dixanthylmahnsaureamid, 0<[(CeH4)s> C H  • NH ■ CO • CH2*CO • NH • CH<^(C8H4)j]>0,
F. unter- oder oberhalb 270°, je  nach der Schnelligkeit des Erhitzens. — Dixanthijl- 
succinamid, 0<3C 6H4)2]>CH• N H • CO• CH2• CH2• CO• N H ■ CH<^(C0H4)s> O , swl., F. 
ca. 275° unter yorheriger Zera. — Xanthylsuccinimid, 0<^(C6H4)S]>CH-N<^(C0* 
CHS) ,> ,  Krystalle aus sd. Xylol, F. 245—247° (nicht korr.). — Xanthylsuccinamin- 
saure, 0 < (C 6H4)2̂ >CH-NH- CO • CH2- CH, • COOH, farblose Krystalle aua A., F. 192 
bis 196° (nicht korr.). Ag-Salz, weiBe, am Licht sich schwiirzende Nadeln. — Di- 
xanthylpyrrol, C4H3N[0<[(C6H4)2> C H ]2, farblose, im Trockenschrank m att werdende 
Krystalle, die sich bei 170° zu farben beginnen und bei 195—200° unter Zers. 
schm. — Dixanłhylindol, C8H6N[0<^(C,H4)2]>CH]„ beginnt sich bei 190° zu farben 
und schm. langsam bei 205—214° unter Zers. — Xanthyldimethylanilin, (C H ^N - 
C0HS• CH<[(CeH4),]> 0 , farblose Nadeln, F. 157—15S° (Hg-Bad). Chlorhydrat, Na
deln, wird durch W. in die Komponenten zers. (C. r. d. l’Acad. des sciences 158. 
1432—35. [18/5.].) DUs te r b e h n .

K asik  L a l D at ta  uud T a ra p a d a  Ghosh, Indirekte Bildung von Doppdsalzen. 
Teil V. Doppelplatini-, Cupri- und Silberjodide substituierter Amtnoniumbasen. 
(Teil IV.: D a t t a , Journ. Americ. Chem. Soc. 35. 1185; C. 1913. II. 1377.) In 
Fortaetiung der friiheren Arbeiten beschreiben Vfl. die nacbstehenden Doppel- 
jodide: Piperidiniumplatinjodid, 4C6HtIN H J • P tJ4. B. durch Yermiachen einer 
konz. Lsg. yon Piperidinhydrojodid mit einer Lsg. von Platinchlorwasserstofiaaure. 
Schwarzer, glanzender, krystallinischer Nd., in W. mit seboner roter Farbę 1. — 
Coniiniumpilatinjodid, 4 C6HUN H J• P tJ4. B. in gleicher Weise. Dunkelbraunes 01. 
—• Isochinoliniumplatinjodid, 2C9H ,N H J• P tJ4. Bildung aua Isochinolinhydrojodid. 
Schwarzer, in W. wl. Nd., der nach dem Trocknen ein dunkel schokoladenbraunes 
Pulver gibt. — Guanidiniumplatinjodid, 3 CH5N8H J •P tJ4, B. aus Guanidinhydro- 
jodid. Kleine, schwarze Krystalle. — Chinólinathylplatinjodid, CBH6(C2H5)NHJ■ P tJ4. 
Grunschwarzer Nd. aus Chinolinathyljodid, wl. in W . — Chinaldinathylplatiiijodid, 
C10H9N-C,,H6J* P tJ4. Aus Chinaldinathyljodid. In W. unl. hellbrauner, aich bald 
dunkel farbender Nd. — Methyldthylpropylphenylammoniwnplatinjodid, N(CHa)> 
(C2H5XC3Hj)(C0H5)J • P tJ4. In W. swl. schwarzbraunes Salz. — Tripropylammonium- 
kupferjodid, 3N(C3H7)HJ • 2 CuJ,. Eine gesattigte Lsg. von CuCl, wird mit Tri- 
propylammoniumjodid yersetzt. Dunkelbraunes, yiscoses 01. — Trimełhyl-p-łolyJ- 
ammoniumhipferjodid, N(CH3)sC7H7J-C uJj. B. aus Trimethyl-p-tolylammoniumjodid.
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Ziegelrotes Pulver. — Isochinoliniumkupferjodid, 2C„H7N H J-C uJj . Aus Isochinolin- 
hydrojodid braunes, krystallinisches Pulyer. — Triathylsulfoniumkupferjodid, 
2S(C2Hs)3J • CuJ4. Aus Triathylsulfoniumjodid rotbraunea Ol. — Tetramethylammo- 
niumsilberjodid, N(CH3)4J-2  AgJ. Aua einer konz. Lag. von Tetramethylammonium- 
jodid und einer konz. Lag. von AgNOs. WeiBer Nd. mit hellgelbem Stich. — 
Trimethyl-p-tolylammoniumsilberjodid, N(CH3)3C; H7J -2 AgJ. WeiBes Salz aus Tri- 
methyl-p-tolylammoniumjodid. — Pyridiniumsilberjodid, C6H6NHJ-2 AgJ. WeiBer 
Nd. — Chinoliniumsilberjodid, C0H7N H J-2A gJ. WeiBes Salz. — Tetrapropylammo- 
niumsilberjodid, 2 N(C3H7)4J -3 AgJ. B. ais weiBer Nd. aua Tetrapropylammonium- 
jodid, 2N(C3H,)4J-3A gJ. Die erhaltenen Doppelsilberjodide zersetzen aich beim 
Kochen mit verd. H N 03 unter B. von AgJ. (Journ. Americ. Chem. Soc. 36. 1017 
bis 1022. Mai. [12/3.] Calcutta. Presidency College. Chem. Lab.) S te in h o r s t .

E rn s t Schm idt, Uber das Ephedrin und Pseudoephedrin. In der vorliegenden 
Abhandlung erganzt und erweitert Vf. seine kurzeń, friiher yeroffentlichten Mit- 
teilungen uber Ephedrin und Pseudoephedrin durch die Ergebnisse weiterer, in der 
Zwischenzeit durcbgefiihrter Versa. — 1. V e rh a l te n  des E p h e d r in a  u n d  
P s e u d o e p h e d r in s  g e g e n  O iy d a t io n s m i t te l .  (Vgl. E. SCHMIDT u. G. Bttll- 
JIING, Arch. der Pharm. 247. 141; C. 19Ó9. I. 1705.) Ephedrin u. Pseudoephedrin 
werden in alkal. Lsg. durch Ferricyankalium oder l°/0ig. KMn04-Lsg. bei gewóhn- 
licher Temp. in Benzaldehyd, Methylamin u. NH3 zerlegt. Methylathylamin konnte 
unter den Oiydationsprodd. nicht aufgefunden werden. W ird daa Reaktionsprod. 
ohne vorherige Behandlung mit HCl direkt in A. aufgenommen und die ath. Lsg. 
verdunstet, so scheidet sich Benzalephedrin, C,-H,9ON, aua; farb- und geruchloae 
Nadeln, F. 72—73°, unl. in W. und verd. NH3, 11. in A., A. u. verd. HCl, zerfallt 
in salzaaurer Lsg. langaam in der Kiilte, rasch beim Erwarmen in seine Kompo- 
nenten. (CI7H19ON*HCl),PtCI4, rotgelbes, geruchloses, bei 100° 3,08% an Gewicht 
yerlierendes Pulver. (C17H1#0N)2HC1-AuC13, goldgelbes, mikrokryatallinisches Pulver.
— Die glatte B. der groBen Mengen von Benzaldehyd bei dieser Oiydation des 
Ephedrins und Pseudoephedrins weist darauf hin, daB die OH-Gruppe des Mol. an 
ein C-Atom gebunden sein muB, welches dem Benzolkern benachbart ist. Ais 
Trager der Methylimidgruppe kann nur das mittlere C-Atom der Seitenkette in Be- 
tracht kominen. — Die B. von Benzalephedrin und Benzalpseudoephedrin vollzieht 
aich auch beim Versetzen der alkal. Lsg. der Alkaloide mit Chlor- oder Bromwaaser 
in solcher Menge, daB das Gemisch noch alkal. reagiert. Jodjodkaliumlsg. reagiert 
auf eine alkal. Ephedrinlsg. bei gewohnlicher Temp. unter B. von Benzaldehyd, 
Benzalephedrin und Jodoform. Letzteres entsteht unter den gleichen Bedingungen 
auch aua Ałhylphenylketon und Bcnzylmethylketon. Ais weitere Reaktionsprodd. 
wurden bei der Einw. der Halogene auf die alkal. Ephedrinlsg. Benzoesaure und 
Methylamin gefunden. Daa Pseudoephedrin verhSlt sich den Halogenen gegenuber 
ganz wie das Ephedrin. Benzalpseudoephedrin, C17HI9ON, Tafeln oder Blattchen 
aus A,, F. 65°, unl. in W., 11. in A., A. und verd. HCl, wird beim Erwarmen mit 
HCl in die Komponenten zerlegt. (C^HuON-HClJjPtCl^ rotgelbes, lockeres Pulver.
— Diese beiden Benzalverbb., welche auch aus den Komponenten direkt erhaltlich 
sind, dilrften folgende Konstitution: CeH s-C H O H -C H tN H -C ^-C H  : CH-C.Hj be- 
sitzen.

2. V e r h a l te n  des  E p h e d r in s  u n d  P s e u d o e p h e d r in s  g e g e n  W a s s e r  
b e i 2 0 0 - 2 0 5 ° .  (Vgl. Apoth.-Ztg. 28. 667; C. 1913. II. 1310.)

3. O b e r  d ie  S p a l tu n g  des E p h e d r in -  u n d  P s e u d o e p h e d r in h y d r o -  
c h lo r id a  beim  E rh i tz e n .  Athylphenylketoxim, strahlig-krystallinische M., F. 52 
bis 53°, laBt sich leicht zu Propionylantlid umlagern. — Bei der Dest. des Ephe- 
drinhydrochlorids im CO,-Strom bei 230—240°, bezw. 250—260° entsteht, je  nach
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der Versuch8temp., neben Athylphenylketon entweder nur Methylamin, oder ein 
Gemisch von NH4C1, Methylamin und Trimethylamin. Paeudoephedrinhydroehlorid 
liefert bei der Dest. im CO,-Strom dieselben Spaltungsprodd. wie Ephedrinhydro- 
chlorid. Beim direkten Erhitzen von Ephedrinhydrochlorid im CO,-Stroni iiber 
freier Flamme konnte auBerdem Dimethylamin ais Spaltungsprod. nachgewiesen 
werden.

4. V e r h a l te n  d e s  E p h e d r in s  u n d  P s e u d o e p h e d r in s  g e g e n  P h o s p h o r-  
p e n ta b ro m id . (Vgl. Arch. der Pharm. 251. 320; C. 1913. II. 273.) Phenylmethyl- 
aminobroinpropan, C0HS • CHBr • CH(NH • CHa)- CH,. C10H14NBr-HBr, farblose Blatt- 
chen oder Tafeln, F. 174,5° nnter Zers., sil. in W., etwas schwerer in A., [« |D13 =  
—92,79° (0,484 g gel. in 25 ccm absol. A.), [«]D19 =  —92,54° (0,3299 g gel. in 25 ccm 
W.); nach langerer Aufbewahrung zeigt die wss. Lsg. Rechtsdrehung. Geht in 
wss. Lsg. allmahlich, ebenso beim Erwarmen mit uberschiiaaiger AgNOa-Lsg. in 
Pseudoephedrin iiber. (C10H14NBr*HCI),PtCl4, kleine, rotgelbe Blattchen, P. 188 
bis 189° unter Zers., unbeat2ndig in wss. Lsg. C10Hi4NBr-HCl-AuCl„ gelbe, swl. 
Blattchen, F. 138—139°, wenig bestandig. Pseudoephedrinhydrochlorid liefert bei 
der Behandlung mit PBr5 das gleiche Phenylmethylaminobrompropanhydrobromid.
— Phenylacetylmethylaminobrompropan, O^H^ONEr =  C6H5.CHBr-CH[N(C3H30) 
(CH3)]-CHj, aus dem Hydrobromid des Phenylmethylaminobrompropans und sd. 
Essigsaureanhydrid, farblose, saulenformige Krystalle aus A., F . 175°, zll. in W . u. 
A., [a]D =  -|'80,0° (0,3925 g gel. in 25 ccm k. W.). W ird beim Erwarmen mit 
AgNOs-Lsg. in Acetylephedrin, hezw- Acetylpseudoephedrin vcrwandelt. — Phenyl- 
methylaminopropan, C6H5• C H ,• CH(NH- CII,)-CH3. Cu,H15N*HC1, farblose, tafel- 
formige Krystalle, F. 172°, 11. in W. und A., [«]D1S =  -{-19,14° (0,3004 g gel. in 
25 ccm W.). (C10H16N'HCl)2PtCl4, zu Drusen angeordnete, rotgelbe, in W. swl. 
Nadeln, F. 202°. ClcHI6N-HCl-AuCl3, lockere, in W. awl. Nadeln, F. 126°. Bei 
der Reduktion des Phenylmethylaminobrompropans mit Zn und HCl scheint aich 
auch eine Nebenrk.:

CSH5• CHBr• CH(NH• CH3)• CH3 +  4H =  C0H5-CH2-CH2-CH3 - f  NHS.CH3 +  HBr

in geringem Umfange zu yollziehen.
5. Y e r h a l te n  d es  E p h e d r in a  u n d  P s e u d o e p h e d r in s  g e g e n  k o n ze n - 

t r i e r t e  H ,S 0 4. (Vgl. E. Sch m id t  und F. W. Ca l l ie s s , Arch. der Pharm. 250. 
154; C. 1912. II. 36.) Wird Ephedrin- u. Pseudoephedrinhydrochlorid unter Kuh- 
lung in der 5-fachen Menge reiner, konz. H ,S 04 gel., die Lsg. nach 15 Min. unter 
KUhlung mit W . verd., die H ,S 04 quantitativ durch Barytwaaaer ausgefallt u. das 
Filtrat bei aehr maBiger Warme eingedampft, so erhalt man in beiden Fallen die 
gleiche Verb. CI0H16ON-SO3, in weicher ein betainartiger Korper (I.) vorliegen

C,Hs-C H -0 -S 0 ,* 0 — 
I. CH-NH,-CHa

HaÓ 1

C6H5 CeII5
[•CH “ JOH-CH n l  HC-OH

CHS.NH-ÓH ' CH3-NH.CH
CH3 ÓHa

diirfte. Farblose, aaulen- oder tafelfórmige Kry8talle, miiBig 1. in k. W. mit kaum 
wahrnehmbarer saurer Rk., awl. in A., F. 244°, [a]D =  -f-109,02° (0,6753 g gel. in 
25 ccm W.), bestandig in der Kalte gegen Barytwaaaer, wird durch sd., verd. HCl 
in H ,S04 und ein Gemisch yon Ephedrin und Pseudoephedrin gespalten. Die 
gleiche Verb. entsteht, wenn auch in geringer Ausbeute, bei der Einw. von feuchtem 
Silbersulfat auf die alkoh. Lsg. von Phenylmethylaminobrompropanhydrobromid 
neben Pseudoephedrinsulfat. In den Mutterlaugen der obigen Betainverb. ist eine 
kleine Menge einer Anhydroverb., C,0HS8ON, =  CH3 • CH(NH • CII3) • CH(CaH5) • O ■
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CH(C9H ,)■ CH(NH• CH„) ■ CH,, enthalten. G>0H,8ON5*2HCl-PtCI4, Nadeln aus verd. 
A., F . 225—227°, swl. in W. C,0H„ON3-2HCl-2 AuCI3, Nadeln ans verd, A,, F. 183 
bis 184°, wird durch h. W . unter Abspaltung yon Benzaldehyd zers,

Bleibt die obige Lsg. des Ephedrin- und Pseudoephedrinhydrochlorida in teiner, 
konz. II,S 0 4 5 Tage u. langer bei gewohnlicher Temp. stehen, so erhalt man nach 
Entfernung der H ,S 04 uber die in W . swl., amorphe HgCls-Doppelverb. eine gelb
liche, durchscheinende, amorphe M., wł. in W . u. A., 11. in verd. SS., A, u , Chlf,, 
in welchen vielleicht ein Apoephedrin, CH3.CH(NH"CH,)-C(C,H3) : C(C3H5)-CH(NH* 
CH,)-CHS, yorliegt. Die Pt-, Au- u. Ag-Salze sind amorph. Das Dibromid bildet 
ein amorphes Pulver; das Pt- und Au-Salz dieses Dibromids sind amorphe, leicht 
zers. Prodd. In  dem F iltrat der CJuecksilberchloridf&llung is t auBer etwaa Methyl- 
amin nur Pseudoephedrin enthalten.

6. V e r h a l te n  d es  E p h e d r in s  u n d  P s e u d o e p h e d r in s  g e g e n  B rom . Bei 
der Einw. von Brom auf eine gut gekiihlte Lsg. yon Ephedrin u. Pseudoephedrin 
in Chlf. entsteht im wesentlichen nur Ephedrin-, bezw. Pseudoephedrinhydrobromid, 
Das Ephedrinhydrobromid ist in Chlf. swl., das Pseudoephedrinhydrobromid da- 
gegen 11.; diese yerachiedeue Loslichkeit der beiden Hydrobromide liiBt sich zu 
ihrer Treimung yerwerten.

7.„ D ie  I s o m e r ie  dea E p h e d r in s  u n d  P s e u d o e p h e d r in s .  V£. schliefit
sich der Ansicht von Gadamek an , wonaeh die Uberfiihrbarkeit des Ephedrins u. 
Pseudoephedrins iueinander auf eine raumliche Versehiebung des in der CHOBt- 
Gruppe euthaltenen Hydroxyls zuruckzufiihren ist. Von den beiden im Mol. des 
Ephedrins enthaltenen unsymm. Systemen wird das eine linka-, das andere rechts- 
drehend sein, wiihrend im Pseudoephedrin die beiden unsymm. Systeme wohl 
rechtadrehend sind. Bei dem Ubergang des Ephedrins in  Pseudoephedrin miłBte 
danu das linksdrehende System durch riiumliehe Verschiehung rechtadrehend werden 
und nmgekehrt. Da daa Phenylmethylaminopropan (s. o.) rechtadrehend ist, so 
liegt ea nahe, die im Mol. des Ephedrins und Pseudoephedrins enthaltene Gruppe 
CH3"CH-NH"CH3 auch ala daa rechtsdrehende System dieser Basen anzusprechen. 
Die lsotnerie und die gegenseitige Umlagerungsfahigkeit des Ephedrins (II.) und, 
Pseudoephedrins (III.) wiirde dann durch die beiden Formeln II. u. III. zum Aua- 
druck kommen. (Arch. der Pharm. 252. 89—138. 16/5. Marburg. Pharm.-chem. Inst. 
d. Uniy.) DtJSTEKBEHS.

G eorges T a a re t ,  Uber die Konstitution des Galegins. (VgL S. 52.) Das 
Galegin enthalt kein ». C-Atom, iat also opt.-inakt., es entfarbt saure KM n04-Lsg. 
in der K5lte uud fisiert Brom. Beim Erhitzen zers. sich das Galegin bei 180 bis 
190° unter B. von Methyl-3-pyrrolidin. Demnach besitzt das Galegin eine der beiden 
folgendeu Konstitutionsformeln:

CH.,--------------------------CH-CH, CH,— CH-CH,
CH3.N[C(: NH)(NH,)];CH, (N H ^ C : Ć-NH-ĆH,

Die -letztere Formel, welehe im Einklaug mit den folgenden Deriyaten steht, 
diirfte den Vorzug vor der ersteren haben. — Dibeuzoylgalegin, C5H9N : C(N’HCOCeH5)s, 
Nadeln, F. 95—96°. — Galegindimethyipyrimidin (I.), aus gleiehen Mol. Galegin u. 
Acetylaceton, Blattchen, F. 74°. — Oxalylgalegin (II.)) aus Galegindicarbonat und

I, II. III.
N-CiCH,) NH-CO NH-CO

CsH .aN *C < > C H  C,HSN :C <  C5H .N :N <  i
5 N : C(CHS) ^ N H -C O  s * ^ N H 1-COOC,H,

Athyiosalat, Krystalit'., die 2 Mol. W, enthalten und. erst bei etwa ISO0 waaaerfrei
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werden, P. 203—206°. Gleiehzeitig entsteht der 0,m msaurcestei' (III.), groBe Pria- 
men, F. 83°, die ’/» .Mol. W. enthalten. — Bemilgalegin, C5H,N : GtNEf,)-'N : C(C6Ff5)*- 
G0-C3Hf5, Krystallpulver, P. 228—230". — Beim Erhitzen mit Barytwasser im Rohr 
auf 100’ spaltet sieh daa Galegin quantitativ in Methyl-3-pyrrolidin und Harnstoff, 
woraua aich die Mogliehkeit ergibt, die Harnatoffkompouente des Galegina durch 
Na-Hypobromid zu zera. und so die in einer gegebenen PI. enthaltene Menge des 
Alkaloids ziemlich genau zu bestimmen. (C. r. d. 1'Acad. des scienees 158. 1428 
bis 1420. [48/55*].) D Cstekbehn'.

T re a t B. Johnson und C arl 0. Jo h n s, Untersuchungcn aber Pyrimidine, 
(Teil 69.) Eine Farbprobe fu r  5-Aminopyrimidine. (Teil 68:; Journ. Amerie. Chem. 
Soc. 36. 54o; C. 1914. I. 1582.) Vff. haben 29 ver3chiedene Pyrimidine u. einige 
andere Yerbb. in bezug auf ihr Verhalten gegen yerschiedene Reagenzien unter- 
sucht. Zur Verwendung gelaugten daa HarnsaurereagenB (Phosphorwolframsiiure) 
und daa Phenolreagena (Phoaphorwolframsaure, PhospbormolybdiłnBaure) von FoŁrjf, 
Dknis (Journ. of Biol. Chem. 12. 239; C. 1912. II. 1239), sowie eine 2%ig. Lsg. 
von Phosphortnolybdiinsaure. 5—10 mg des Pyrimidins werden in 2—3 ccm W. 
gelost und in esaigaaurer, ammoniakalischer und neu*traler Lsg. mit den genannten 
Reagenzien versetzt. Aus der beigegabenen Tabelle geht hervor, daB 4,5-Diamino- 
uracil mit dem Hamaaurereagens in saurer Lsg. keine Blaufarbung gibt, wohl aber 
in ammoniakalischer Lsg. Perner folgt, daB die 5-Aminogruppe bei der Eiuw. von 
PhosphorwolframBaure (Harnsaurereagens) in ammoniakalischer Lsg. die Gruppe ist, 
die die tiefe Blaufarbung horvorruft. In jodem der gepriiften Piłlle war zur Er- 
zielung einer Blaufarbung mit dem HamsSurereagena das Vorhandensein einer 
Amino-, bezw. einer Iminogruppe in der o-Stellung des Ringes notwendig, Sind 
beide Wasserstoflatome durch andere Gruppen ersetzt, bezw. befitidet aich die 
5-Aminogruppe in anderer Stellung im Ring oder in der Seitenkette, ao erhalt man 
mit dem flamBaurereagens in alkal. Lag. keine Blaufarbung. Allosantin g ib t in 
ammoniakalischer Lsg. mit dem Hamaaurereagens eine Blaufarbung. Ob 3ich auch 
andere 5-Osypyrimidine analog verbalten, muB erst durch weitere Ver33. festgestellt 
werden. In bezug auf das Verhalten der einzelnen Pyrimidine gegen die ge- 
nannten Reagenzien muB auf die dem Original beigegebene Tabelle verwiesen 
werden. (Journ. Americ. Chem. Soc. 36. 970 —80. Mai. [25/2.] New Hayeni Conn. 
Y alf. Univ. Sheffield Lab.) S te in h o r s t .

Physlologische Chemie.

0. L ehm ann, Fliissige Krystalle und Biologie. Vf. erortcrt, wie sich die von 
ihm begrttndete Lehre von der Esiatenz fl. Krystalle auf die Erkl&rting der Ge- 
ataltung u. der Kraftwrkgg. im lebendcn Organismus anwenden laBt. Die Myelin- 
formen dea Ammoniumoleats u. die an dieser Substatiz zuerst beobachtete Fahig- 
keit der fl. Krystalle, bei Berilhrung zusammenzuflieBen u. alsbald w i ed er norm ale 
Gleichgewichtsordnung der Molekule anzunehmen, die Homootropie, waren der A u b - 
gangspunkt seiner Entdeckungen. Es folgte die Feststellung, daB auch dae Lecithin 
in fl. Krystallen auftritt, ebenso auch die Lipoide vom Charakter des Protagom. 
Alle diese Substanzen bilden Myelinformen, die nichts anderes sind ais waaser- 
reiche Mischkrystalle, bei denen, ganz wie bei einer in eine enge Capillare einge- 
saugten Saule kryatalliniseher F l., die optische Achse liberall radial zur Zylinder- 
achse 3teht. Beim Aufqueilen des Protagon8 oder Phrenoains mit W. bilden sich 
Myelinformen, dereń Doppelbrechung sehlieBlirih ganz verschwindet, und die sich 
doch in mehrfacher Hinaicht von amorphen oder kolloidalen Stoffen unterscheiden:
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sie haben die Fahigkeit, aich selbst zu geatalten, lediglich durch Herstellung des 
inneren molekularen Gleichgewiehts unter Aufrechterhaltung der normalen Struktur 
und event. unter Leistung mecbanischer Arbeit. Gerade hierin aber zeigen aich 
bemerkenswerte Analogien mit den Eigenachaften belebter Materie. Die aeblauch- 
fórmigen Myelinformen yermogen, infolge dea im Innem  herrachenden Unterdrucka, 
neue Substanz, insdesondere auch W., aufzuaaugen und ao zu waehsen. Erzeugt 
wird der Unterdruek im Innern durch eine Quellung der AuBensehieht, und dieae 
wiederum erfolgt nieht durch DifFusion oder Adaorptiou, sondern durch abwechaelnde 
Aasoziation und Diaaoziation in der oberaten Schicht, durch ehemiache Vorgange. 
Die Energieąuelle dea Wachatuma iat also chemiache Energie. Neben der Quellung 
ist es der chemiache ProzeB der Umwandlung der Molekule, der Ursache von Kraft- 
auBerungen zu werden yermag. Solche Umwandlungen laaaen sich durch Abkiiblen 
an den Myelinformen des Protagona erzielen, die aich beim Eratarren plotzlich auf 
die Halfte oder mehr yerkiirzen und beim Erwiirmen ebenso plotzlich wieder 
strecken, oder bei denen dea Ammoniumoleata, die sich bei — 4° plotzlich gerade 
zu atrecken auchen u. sich beim Erwarmen ebenao plotzlich in die stetig gekrummten 
Formen umwandeln. Es scheint, daB hierbei auch elektrische Erscbeinungen auf- 
treten, analog denen, die bei der Tatigkeit der Neryen und Muskeln beobachtet 
sind. (Biochem. Ztachr. 63. 74—86. 18/5. [4/4.] Karlaruhe. Physikal. Inst. d. Techn. 
Hoehsch.) filESSER.

L. M aąnenne und E. Demoussy, Uber die BetceglichTceit des Kalis im pflanz- 
lichen Gewebe. Vff. haben Blatter und beblatterte Zweige (Aucuba, Kohlrabi, Iris, 
Flieder, eehte Kastanie, Rhabarber, Liguater, wilder Wein) in deatilliertem W . der 
Einw. dea elektriachen Stromes (40—110 Volt u. 2—3 Milliampere pro qcm Stengel- 
oder Biattdurchachnitt) unterworfen und nach einigen Tagen die Kathodenfliissig- 
keit analysiert. Ea ergab aich, daB */5 der festen Bestandteile der Kathodenflusaig- 
keit aus Kali bestanden. Fe fehlte yollig. Kalk fand sich in geringer Menge, 
Magneaia nur in Spuren. Das Kali bleibt demnach in der Pflanze in ionisierbarer 
Form, d. i. in Form 1. Salze und yereinigt sich nieht mit der Protoplasmaaubstanz 
zu bestandigen Verbb. Daa Ca iat dagegen in der Pflanze in der Hauptaache in 
Form unl. Verbb. enthalten. Daa Gleiche gilt yom Mg. In zwei Fallen (Iris und 
Flieder) wurde auch die Anodenfliisaigkeit unteraucbt. Es fanden sich neben or- 
ganiachen Substanzen geringe Mengen von Phoaplioraiiure, sowie Spuren yon H2S 04 
und HCI. (C. r. d. 1'Acad. des aciencea 158. 1400—4. [18/5.*].) D O stekbehn.

A. J. TJłtee, Sterine aus dem Milchsaft von Alstonia Scholaris JR. Br. (Ygl. 
Chemisch W eekblad 9. 773; C. 1912. II. 1469.) Durch Extraktion mit A. wurden 
aus dem Milchaaft von Alatonia Scholaris iaoliert: ci-Amyrinacetat, F. 220°, 
fl-Amyrinacctat, F. 228°, und Lupeol. (Chemisch Weekblad 11. 456—5S. 23/5. 
Djember.) S ch ó n fe ld .

A ugusto Z ano tti, Uber die Anwesenheit ein es Glusosids in der Sonnenblume.
1. Mitteilung. Zur Estraktion des Glucosids werden frische Sonnenblumenblatter 
mit der yierfachen, trockne mit der 10-faehen Menge W. ausgekocht, die braune 
FI. mit Bleieasig geklart, daa F iltrat entbleit und nach dem Veraetzen mit Lauge 
mit uberschtissigem A, gemiacht. Das Filtrat gibt nach dem Kochen mit H2S 04 
mit FEHLiNGscher Lsg. deutliche Zuckerreaktion. Nach Verjagen dea A. (nach Zu- 
satz yon Soda) wird die wss. FI. bei geringer W annę abgedampft. Der dunkel- 
braune, in W. 1. Ruckatand beateht zum groBen Teile aus dem Glucosid. Nach 
Umreinigen aus A. resultiert eine feate, zerreibliche, braune M., 1. in W . und A., 
unl. in A., stark hygroskopiseh. Die Lsg. reagiert alkal., gibt alle Glueosidreak-
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tionen. Durch Hydrolyse entsteht eine ech warze M. und Glucose. Seine Zus. ent- 
spricht etwa der Forrael Ch H jjNjO*. Es scheint dem Achillein nahe zu stelien. 
(Boli. Chirn. Farm. 53. 4—5. 3/1. 1914. [Sept. 1913.] Bologna.) Grimme.

W. K opaczew ski, Untersuchungen uber die Zusammensełzungen der Scilla: der 
giftige Bestandteil. Vf. hat aus der Meerzwiebel, Scilla maritima L ., drei bisher 
noch nicht erwahnte Substanzen isoliert, namlich eine bittere, stark giftige, eine 
scharfe, wenig giftige, diuretisch wirkende Substanz und ein Polysaccharid. Be- 
schrieben wird zunachst der bittere, giftige Korper, das Scilliłin, C„Ha50 6, welches 
aich iD der frischen Pflanze oder den getrockneten Schuppen in einer Menge von
0,20—0,37°/o yorfindet. Schwach gelbliches, sehr leichtes, nicht hygroskopisches 
Pulyer yon eigenartigem Geruch und sehr bitterem Geschmack, 11. in den gesat
tigten aliphatischen Alkoholen, Aceton und Eg., wl. in W. (in W. von 55° zu
0,1859°/o), unl. in den organischen Losungsmitteln, F. 152—154° (MAQUENNEscher 
Błock), Mol.-Gew. auf kryoskopischem Wege 355 +  24, opt.-inakt. in 1%'g- me" 
thylalkoh. Lsg. Reduziert weder FEHLlNGsche oder BOTTCHERsche Lsg., noch 
ammoniakalische Silberlsg.; eine Reduktion tritt erat bei minutenlangem Kochen 
ein. W ird durch Bleiacetat und Bleiessig erst in ammoniakalischer Lsg. gefiillt. 
Verd. SS. und Alkalien losen das Scillitin, yor allem in der Hitze, unter Farbung 
und Zers.; konz. H2SO< gibt eine dunkelbraune, griin fluorescierende Lsg. Bei der 
Hydrolyse durch h. yerd. SS. und Alkalien bilden sich neben Glucose nur stark 
gefarbte, harzige Prodd., bei der k. Hydrolyse durch 20%ig. -Natronlauge erhalt 
man dagegen neben Glucose einen ockergelben Korper. Das Scillitin ist demnach 
ein N-freies Glucosid. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 158. 1520—22. [25/5.*].)

DOstebbehn .

E m ile  P e rro t und Cath. A. H uber, Uber den Wert der a u f Madagaskar kul- 
timerten Chinabaume. Es wurden Stamm- und Wurzelrinden yon Chinabaumen 
untersucht, die um etwa 1900 in Madagaskar aus Samen und Pflanzen javanischen 
Uraprunga kultiyiert worden waren:

Stamm- u. Zweigrinden Wurzelrinden
1.

2. 3. 1. 2. 3.
Stamm Zweig

G ea am ta lk a lo id ..................... 3,64 1,77 2,64 1,65 10,18 10,25 9,75
Wasserfreies Chinin . . . . 1,63 0,113 2,67 1,26
Basisches Chininaulfat . . . 2,33 0,152 3,59 1,69
Cinchonidin............................... 0,5S 4,57 4,79 1,23
C in c h o n in ............................... 0,25 3,05 1,41 4,4
Amorphe Alkaloide . . . . 0,96 3,15 1,48 2,6
C h in ag e rb s to ffe ..................... 23,34 14,74 16,78 13,9 36,68 36,76 19,6
W a s s e r .................................... 8,1 9,7 9,15 8,35 7,5 6,9 8,8
Rk. yon L eeuw enhoek  . . Fast negatiy oder sehr schwach Stark poaitiy

(Buli. d. Sciences Pharmacol. 21. 257—63. Mai.) DOsterbehn .

H ow ard  T. G raber, Laboratoriumsversuche uber MalzextraM. Die Verss. dea 
Vfs. befaasen sich mit der Frage, ob Malzextrakt mit der Zeit seine diastatische 
Kraft yerandert, und ob hiermit eine Veranderung in seiner Zus. parallel geht. Zu 
diesem Zwecke wurden Proben mit bestimmtem Starkeverzuckerungsvermogen 
monatelang aufbewahrt und dann gepriift. Es ergab sich, daB, obwohl alle Ex- 
trakte atark nachgedunkelt waren und unangenehmen Geruch bekommen hatten,

x v m .  2. 11
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trotzdem nichta von ihrer diastatischen Kraft verloren hatten. Anhaltapunkte fur 
eine chemische Umwandlung wahrend langer Aufbewahrung lieBen aieh bis jetzt 
noch nicht eindeutig aufateiien. Steiienweiae machte aich ein atarkea Anwachaen 
dea Milchsiiuregehaltes bemerkbar. Betragt letzterer mehr al8 1% , so hat er eine 
Hemmung der diaatatiachen Kraft im Gefolge. (Journ. of Ind. and Engin. Chem.
6. 403—4. Mai 1914. [25/3.* 1913.] Detroit. Digestive Ferments Co.) Grimme.

E. P. H auB ler, Die chemische Zusammensetzung der Wiirzelchen der Kakao- 
bohnen. Die chemische Zua. der Kakaowiirzelcben, die beim Schalen der Kakao- 
bohnen bekanntlich mit entfernt werden, ist yerschieden von derjenigen der Kotyle- 
donen u. Schalen. Auch daa F ett der Wiirzelchen weist andere Eigenschaften auf. 
Die mkr. Unters. des Pulvers ergab die Ggw. von Starkę. — Die Wiirzelchen enthielten, 
auf Trockenaubstanz berechnet: Gesamtasche: 6,53, in W. 1. Aache: 6,26, gesamte 
Alkalinitat der Asche (KsC 03): 4,26, in W. 1. Alkalinitat der Asche (KaC 03): 1,72, 
P ,0 5: 1,36, F ett: 7,08, Gesamt-N: 5,16, in W . 1. N: 1,54, Rohfaser nach K ónig : 
5,26, S., ala Weinaaure ber.: 4,47, Destroae: 0,44, Saccharose: 2,13, Rein-Theobro- 
min: 1,88, Roh-Kaffein: 0,21, in W. 1. Teil: 23,4, Refraktometerzahl des Fettes: 
54,5, Jodzahl: 48,15, SZ.: 19,16. (Arch. d. Pharm. 252. 8 2 -8 9 . 16/5.) DUSTEBB.

G. A n d re , Uber die Entwicklung der Knospe bei einer perennierendcn Pflanzc 
(gemeine Kastanie). Vf. hat die Menge an Geaamt-N und Mineralatoffen beatimmt, 
welche die Knospe der RoBkastanie yon einem gewissen Eutwicklungstadium (Mitte 
Mai) an bis zu dem Punkte, wo die Blatter, welche der aua der Knospe heryor- 
gegangene Zweig heryorgebracht hat, abzufallen im Begriffe atehen (Mitte Oktober), 
anhaufen kann. Die Ergebniaae waren folgende. Der aus der Knoape heryor- 
gegangene einjahrige Zweig reichert aich fortwahrend an N-Substanz und featen 
Stoffen an. Die Blatter haufen, abgesehen von der Phoaphoraaure, unaufhorlich 
die ihnen notwendigen Niihratoffe an. Am 8. Oktober, etwa 2 Wochen yor dem 
Fallen der Blatter, enthielten dieae den groBten Teil der yom Zweig fiiierten 
StofFe, namlich 74,43% der Gesamtasche, 83,89°/0 des Gesamt-N, 75,72% der Phos- 
phorsaure, 89,52% der Schwefelaaure, 69,75% dea CaO, 77,63% dea MgO, 86,70% 
dea K ,0 . Der einjahrige Zweig konseryiert alao die von ihm nach und nach auf- 
geapeicherten Stofie yollstandig. Die Blatter yerlieren nur in geringem MaBe in 
der Nahe des Zeitpunktes dea Blatterfallena einen Teil der yorher aufgehauften 
NahratofFe. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 158. 1517—20. [25/6.*].) D G sterbehn .

D. R yw osch, Zur Physiologie der embryonalen Eryłhrocyten. Die Blutkorper- 
cben der Embryonen unterscheiden sicb von denjenigen dea erwachaenen Tieres 
(Schwein) in Betreff der Resistenz gegen yerschiedene hamolytische Agenzien, dann 
in ihrer spaltenden W rkg. auf H,Os. (Zentralblatt f. Physiol. 28. 57—59. 18/4. 
[24/2.]; PFLtJGEBs Arch. d. Physiol. 157. 587—601. 19/5. Warschau. Lab. f. allg. 
Pathol. d. Uniy.) R ona.

P. M acquaire, Untersuchung des amylolytischen Fermentes des Pankreas. LaBt 
man 0,05 g Schweinepankreaa bei 55° 1 Stde. auf 1 g Kartofielatarke einwirken, 
ao werden 44% der Starkę in reduzierenden Zucker yerwandelt, die Umwandlung 
betragt nur noch 38,4%, wenn die 5faehc Pankreasmenge auf daa 5fache Starke- 
ąuantum agiert. Vermehrt man die Fermentdoais bei gleichbleibender Substrat- 
meuge, so wird ein Maximalumsatz (45%) nicht uberscbritten. Naheres uber den 
Verlauf der Amylolyse vgl. in einer tabellarischen Uberaicht des Originals. (C. r.
d. l’Acad. des sciences 158. 1289—91. [4/5.*].) Guggenheiii.
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W. G. K oren tschew sky, B it  Beziehungen zuńschen Schild- und Keimdrusen 
in Yerbindung mit dereń Einflufi a u f den Stoffwechsel. Aus StofiwechselyersB. an 
kastrierten Kaninchen u. Hunden ergibt sich, daB der EiweiBabbau im Organismus 
unter dem EinfluB der Kastration sehr stark fallt. In  den Hungeryerss. erwies sich 
die Okologie im EiweiByerbrauch an den kastrierten Tieren viel ausgesprochener. 
Injektion von Keimdrusenemulsion rief an kastrierten Hunden und Hiindinnen eine 
deutliche Steigerung des EiweiBumsatzes hervor, und zwar steigerte sich die Testikel- 
emulsion um 16,03%, die Eierstockemulsion um 35,6%, wahrend der Gaawechsel, 
bezw. Abbau N-freier Substanzen nicht in merklicher Weise beeinfluBt wird, Die 
Keimdrusen scheinen danach ein spezifisches, den Eiwei/Sstoffwechsel anregendes 
Hormon zu enthalten. — Nach Thyroidektomie tritt eine Verminderung des EiweiB- 
yerbrauches und ein Abfall des Gasweehsela ein. Kastration thyroidektomierter 
Tiere erzielte keine Reduktion des N-Umsatzes wie bei normalen Tieren. (Ztschr. 
f. exper. Path. u. Ther. 16. 68—89. 30/4. St. Petersburg. Lab. f. allg. u. eiper. 
Pathol. d. Kaiserl. Militarmed. Akademie.) G uggenheim .

C harles G. L. W olf, Eiweifistoffwcćhsel nach Hunger und Aufnahme grofier 
Mcngen korpereigenen und korperfremden Eiweifles. Im Hinblick auf die Frage, ob 
mit korpereigenem EiweiB ein dem Hungerminimum naherstehendes EiweiBminimum 
zu erzielen ist, ais mit korperfremdem, ob also die Ausnutzung des ersteren besser 
ist ais die des letzteren, wurden Verss. an Hunden angestellt, denen nach 8-tagiger 
Hungerperiode das eine Mai ein korperfremdes EiweiB (Rinderherz), das andere Mai 
korpereigenes Fleisch in moglichst groBer Menge yerfuttert wurde. Nur ein Vers. 
konnte regelrecht zu Ende gefiihrt werden, und zwar in der Weise, daB 8 Tage 
Hunger, 9 Tage Fiitterung mit Rinderherz, wieder 8 Tage Hunger, 9 Tage Fiitterung 
mit Hundefleisch u. schlieBlich wiederum 8 Tage Hunger aufeinander folgten. Die 
Hungerverss. gaben miteinander gut ubereinstimmende Werte. Die Best. von N, 
S, P, Ca u. Cl in Harn u. Faeces ergab nach Verfiitterung des arteigenen EiweiBes 
eine erheblich groBere Retention aller Bestandteile ais nach Darreichung des art- 
fremden Materials. (Biochem. Ztschr. 63. 58—73. 18/5. f 19/3.] Cambridge. Inst. f. 
tierische Ernahrung, Landw. Abt. d. Univ.) RlESSER.

Johannes T reb ing , Beitrag zur Eisenwirkung. E in  Versuch, die Unterschiede 
in der Wirkung der Eisenpraparate zu erklaren. Die Best. des Harn-Fe nach Ver- 
abreichung anorganiscber und organiscber Fe-Salze (Ferr. carbonat. saccharat., 
Ferrum osydat. saccharat., Fe-Citrat) und nach Fe-Tropon fuhrte den Vf. zur An- 
sicht, daB die medikamentosen Fe-Praparate in zwei wesentlich yerschiedene 
Gruppen zu trennen sind. Die eine, zu der die Fe-Salze gehoren, wird vom Orga
nismus in mehr oder weniger hohem Grade resorbiert, die andere, welche wie das 
Fe-Tropon das Fe fast an EiweiB gebunden enthalt, zeigt auBer einer guten 
Resorption auch eine gute Assimilation. Diesem Yerhalten entspricht der thera- 
peutische W ert. Die sonstigen Fe-Praparate nutzen nur bei Chlorose oder Anamie, 
das Fe-Tropon in beiden Fallen. (Ztschr. f. exper. Path. u. Ther. 16. 10—17. 30/4. 
Berlin. BARDENLEBENscbe Poliklinik fur Frauenleiden.) G uggenheim .

Lippm ann, Studien iiber die Steigerung der liesistenz und des Antikorper- 
gehaltes durch Knochenmarksreizmittel: Thorium X ,  Arsenikalien etc. W ie allen 
anderen Knochenreizen wohnt auch dem Thorium X  die Fahigkeit inne, auBer 
der Erythro- u. Leukopoese auch die Antikorperproduktion zu steigern. Thorium X 
Terrnag die Agglutininproduktion, die im Absinkeu begriffen ist, ohne neue Antigen- 
zufuhr energiach zu steigern. Thorium X  und Salyarsan vermogen in der „Reiz- 
dosis“ Mause vor einer yielfach todlichen Pneumokokkeninfektion zu retten. Einen

1 1 *
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EinfluB auf die Amboceptorenproduktion haben die Knochenmarksreize uicht, so 
daB fiir diese Antikorper eine anderweitige Entstehung in Frage gezogen werden 
kann. Eine Proyokation der WASSEBMANNschen Bk. bei negatiy reagierenden 
Luetikern durch Thorium X  ist nieht moglieb. Die Proyokation durch Salyarsan 
ist auf die Auflosung yon Spiroehaten und dadurch erzielte neue Antigenzufuhr 
zuruckzufiihren. Neben den spezifiachen Schutzstoffen yennag auch die—  aktiye 
wie passiye — Steigerung der unspezifischen Schutzstoffe Infektionen wirkeam zu 
bekampfen. (Ztschr. f. esper. Path. u. Ther. 16. 124—40. 30/4. Berlin. II. Med. 
Klinik d. Charite.) G uggenheih .

C harles E ic h e t, Uber die allgemeine Anaphylaxie. Phosphor-und Chlorofonn- 
vergiftung. Die friiher (C. r. d. l’Acad. dea aciences 158. 304; C. 1914. I . 1290) 
beachriebene indirekte Anaphylasie iat nieht spezifiach. Ea gelingt, Hundc durch 
yorauagegangene aubtosisehe P-Yergiftungeu. (orale Eingabe yon P.Zn3) ao zu 
senaibiliaieren, daB aie auf eine nachfolgende Chloroformierung mit der charak- 
teriatiachen Hyperleukocytose reagieren. Vf. atellt die durch die yorbehandelnden 
Intoiikationen geachaffene latente Hypersenaibilitat ala allgemeine Anaphylazie der 
gewohnlichen apezifisehen Anaphyiaiie gegenuber. (C. r. d. 1’Acad. dea seiences 
158. 1311—15. [11/5.*].) G u g g e n h e im .

(Jarungsckemie und Bakteriologie.

C arl N ea b e rg  und E rn s t W elde, Ph/iochemische Reduktionen. I I .  Umicand- 
hmg aliphatischer Nitrokorper in  Aminoverbindungen. (Vgl. Biochem. Ztschr. 60. 
472; C. 1914. I. 1597.) Nach Zusatz yon Nitroathan zu einem Garungsgemisch von 
Eohrzucker und obergiiriger Hefe und 3-tag. Digeation ergab die Destillation mit 
KOH die B. yon Athylamin, das ala Pt-Salz iaoliert und identifiziert wurde. Aus 
20 g Nitroathan wurden etwa 3 g dea aalzaauren Amina erhalten. Abgetotete Hefe 
yermag dieae Eeduktion nieht auazufuhren.

In  ganz analoger Weiae wurde auch die Eeduktion des Nitromethans zu 
Methylamin durch lebende, garende Hefe und ihr Auableiben bei Verwendung ab- 
getoteter Hefe naehgewieaen. (Biochem. Ztaehr. 62. 470—76. 14/5. Berlin-Dahlem. 
Chem. Abt. d. Kaiaer W lLHELM -Inat. f. eiperim. Therapie.) KlESSEE.

C arl N en b erg  und E rn s t W elde , Phytochemi&che Reduktionen. III. Umwand- 
lungen aromatischer und fettaromatischer Aldehyde in  Alkohole. (Vgl. yorst. Eef.) 
Ea gelang, durch Zuaatz yon Benzaldehyd, bezw. Phenylacetaldehyd zu garender 
Hefe die Aldehyde zu den entaprechenden Alkoholen Benzyldlkohol u. Phenyldthyl- 
alkohol zu reduzieren. Die Ausbeute betrug nach mehrtagiger Einw. beim Benzyl- 
alkobol 22—27%  der theoretiach moglichen Mengen. Freie Benzoeatiure, die bei 
einer etwaigen CANNiZAEOachen Ek. entstehen miiflte, lieB sich nur in Spuren 
nachweieen, doch iat die Ggw. gepaarter S. nieht auszuschlieBen. Fur die Ee
duktion des Phenylacetaldehyda iat aaure Ek. zu yermeiden, waa am beaten durch 
Zuaatz von CaCO, zum Garungsgemisch geachieht. Aua 24 g Phenylacetaldehyd 
wurden so 8,5 g Phenylatbyialkohol erhalten. (Biochem. Ztschr. 62. 477—81. 14/5. 
Berlin-Dahlem . Chem. Abtlg. dea Kaiaer-W ilhelm-Inst. f. experim. Therapie.)

R ie s s e k .
C. N en b erg  und F. F . N ord , Phytochemisclie Reduktionen, IV. a) Uber die 

Bildung von n-AmylaUcohol durch Hefe. b) Beobachtungen uber natiirliches Vor- 
kommen von n-Amylalkohol, (Vgl. yorat. Eef.) Garende Hefe reduziert n-Valcr- 
aldehyd sehr glatt zu n-Amylalkohol in einer Ausbeute yon 70°/0; es handelt sich 
hier jilao keineafalls um eine CAKNiZAROsche Ek.
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Diese leichte B. von n-Amylalkohol durch die Hefezelle gab AnlaB, im Fuselól 
auf diesen Alkohol zu fahnden. Es gelang in der T at, aus 2,5 kg Fuselol durch 
Fraktionierung 7,5 g eines bei 134—139° sd. Gemenges zu erhalten, dag gemaB 
der geringen optischen Drehung von — 0,25° im wesentlichen aus optisch-inaktiven 
Anteilen bestand. Durch Oiydation nach Maeck  \\'ald  wurden hieraus 2,2 g 
n-Valeriansaure erhalten, die durch die Eigenschaften ihres Ca-Salzes und durch 
Feststellung der optischen InaktivitSt identifiziert wurde. Ais Muttersubstanz des 
n-Amylalkohols ist, entsprechend den Forschungen von F. E h e l ic h , die n-Amino- 
capionsiiure zu betrachten, die ais Baustein des EiweiBes nachgewiesen ist. (Bio- 
chem. Ztschr. 62. 482—88. 14/5. Berlin - Dahlem. Chem. Abtlg. d. Kaiser-Wilhelin- 
Inst. f. esperim. Therapie.) R ie s s e e .

C. N euberg  und Joh . K erb, Uber zuckerfreie Hefegarungen. XVI. Zur Fraye 
der Bildung von Milchsaure bei der Yergarung von Brenztraubensaure durch leben.de 
Hefen, nebst Bemerkwngen uber die Garungsoorgange. Reinzuchthefen bilden unter 
antiseptischen Bedingungen keine Milchsaure aus Brenttraubensaure. Dies wUrde 
mit der Annahme gut ubereinstimmen, daB die Carboxylasegarung der Brenz- 
traubensiiure ein Teil der Zuckervergarung ist, bei der ja  auch keine Milchsaure 
gebildet wird. Die Verss. Oppenhelm ebs (Ztschr. f. physiol. Ch. 89. 45; C. 1914.
I. 1018) uber Milchsaurebildung aus Brenztraubensaure dureh Hefemacerationssaft 
erscheinen den Vff. bezgl. der Bakterienfreiheit der Safte nicht gesiebert, da 
Macerationssafte aus Trockenhefen regelmaBig S. -bildende Bacillen enthalten und 
von einer bakterienhemmenden Kraft beim Macerationssaft nicht die Rede ist; die 
Antiseptik durch Zusatz von 2%  Toluol ist ebenfalls nicht immer ausreichend. 
Nimmt man trotzdem an, daB die Ergebnisse OPPENHEIMEEs (Milchsaurebildung 
durch Hefemacerationssaft aus Traubenzucker u. Verinehrung desselben durch Zusatz 
von Diosyaceton, besonders aber von Glycerinaldehyd, fehlende Milchsaurebildung 
aus Brenztraubensaure) nicht durch bakterielle Wrkg. vorgetauscht sind, so darf 
dennoch der Grlycerinaldehyd nicht ais direkte Yorstufe der Milchsaure bei der 
VergiŁrung des Zuckers bezeichnet werden. Der Lsg. des Problems, wie sich der 
Atbyl- und CO.-Rest aus der Zuckergruppe ableiten laBt, kornmt man durch eine 
solche Annahme nicht niiher. W eit besser wird diese Forderung durch die von 
den Vfi. aufgestellte Theorie erfUllt, derzufolge das in 10 monomolekularen Formen 
mogliche Methylglyoxal das erste und wichtigste Zwischenprod. ist. Seine leichte 
Dmwandlung in Milchsaure durch biologische Agenzien und die Vergiirbarkeit 
seiues nachsten Osydationsprod., der Brenztraubensaure, sind erwiesen. Dabei 
wird nicht verkannt, daB sich jederzeit neben das Methylglyoxal der Grlycerin
aldehyd setzen laBt, wenn sein intermediiires Auftreten einmal bewiesen sein sollte. 
(Biochem. Ztschr. 62. 489—97. 14/5. Berlin. Chem. Abtlg. d. Tierphysiol. Inst. d. 
Kgl. Landw. Hochschule.) R iessee.

G abrie l B e rtra n d  und U . S o se n b la tt ,  Uber die 'Thermaregenerierung der 
Sucrase. Erhitzt man eine Maceration von getrockneter Hefe eine Minutę auf 70 
oder gar 80° u. filtriert, so erhalt man ein Saccharose kaurn noch hydrolysierendes 
Filtrat. Dagegen erhalten diejenigen Anteile der Maceration, welche eine Minutę 
auf 90 und gar auf 100° erhitzt werden, einen betrachtlichen Teil ihrer WirkBam- 
keit gegeniiber Saccharose zuriick. Diese von den Vff. mit Thermoregenerierung 
bezeichnete Eigenschaft der Sucrase steht in Zusammenhang mit einer eigenartigen 
Veriinderung der Hefezellen, die sich vor allem im Verlaufe der Autolyse vollzieht. 
Die aus frischer Biickerhefe mit Sand u. W. bereitete Maceration zeigt die Thermo
regenerierung nicht; das Gleicbe gilt fiir die durch Behandlung mit A- und A. 
abgetotete Hefe. Dagegen zeigen Hefen, welche bei 35° getrocknet werden, die
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erwahnte Eigensehaft, nnd zwar die in 2 Tagen getroekneten atarker, ais die in 
24 Stdn. entwaaserten. Aueh die mit Aceton behandelte und dann iiber HaS 01 
im Vakuum getrocknete Hefe ist im Gegenaatz zu der mit A. und A. abge- 
toteten thermoregenerierbar. (C. r. d. l’Acad. dea sciencea 158. 1455—58. [18/5.*].)

DOsterbehn ..
A. T r i l la t  und M. P ouassier, Einwirkung der Abkuhlung a u f die mikroben- 

haltigen Tropfchen. (Vgl. C. r. d. TAcad. dea sciencea 158. 518; C. 1914. I. 1294.) 
Unterwirft man Luft, in welcher mikrobenhaltige Wasaertropfchen von einem mit 
bloBem Auge nicht wahrnehmbaren Durchmeaaer suspendiert sind, der Einw. der 
Kalte, so beobaehtet man folgendea. T ritt eine yollstandige Abkiihlung ein, so 
yergroBem aich die auapendierten feinen Tropfchen betrachtlich u. fallen in Form 
yon Regen nieder, einen Teil der Keime mit niederreiBend. Dieaea MitreiBen der 
Keime iat jedoch niemała ein yollatandigea. T ritt dagegen nur eine teilweiae Ab- 
kiihlung der L uft ein, etwa durch Hineinbringen einea k. GefaBes, so zieht dieaea 
die feinen Tropfchen stark an, wahrend ein erwarmtes GefaB dieaelben umgekehrt 
abatoBt. Den gleichen EinfłuB auf die mikrobenhaltigen Tropfchen iibt eine Ab- 
kiihlung aus, die in einer gewissen Entfernung yon dem mit den mikrobenhaltigen 
Tropfchen erfiillten Raum yorgenommen wird, yorauagesetzt, daB letzterer mit dem 
k. Raum in Verb. steht. (C. r. d. TAcad. dea sciencea 158. 1441—44. [18/5.*]. 
1608. [2/6.*].) DtJSTERBEHN.

Hygiene und Nahrungsmittelehemle.

G. A bt, Desinfizierung der milzbrandigen Haute. Vf. berichtet eingehend uber 
seine Nachpriifung der beiden Yerff. yon S ey m o u r-Jo n es u . von S c h a t te n f r o h  
und K o h n s te in  zur Sterilisation milzbrandiger Haute. Nach eraterem werden die 
Haute mit einer Lsg. yon Sublimat (1 : 5000) 24—48 Stdn. in Beriihrung gebracht; 
bei groBen Hauten fiigt man noch 1%, bei kleinen Fellen 0,2—0,3% Ameisensaure 
zu. Darauf werden die Haute 1 Stde. in eine gesattigte Lsg. yon NaCl gelegt oder 
mit NaCl bestrichen; hierdurch werden sie gepickelt, und man kann sie entweder 
trocken oder feucht aufbewaliren. Bei dem zweiten Verf. yerwendet man nach 
G eg e n b ao e r u . R e ic h e l 2%ige HC1 u. 10% NaCl wahrend 48 Stdn. bei 15—20° 
oder beaaer l% ige HC1 und 10% NaCl bei 40° wahrend C Stdn. — Bei der Beur- 
teilung der yerachiedenen Deainfektionayerft. muB man die Steriliaationawrkg. selbat 
yon der W rkg. des Verf. auf die getroekneten Haute unteracheiden. Die Ergeb- 
nisse der Unters. sind: Das Verf. S c h a t te n f ro h -K o h n s te in  diirfte wegen seinea 
Riaikos ausacheiden; wiirde es auf einen starken Pickel begrenzt, so konnte man 
es nur bei Ledersorten anwenden, bei denen es sich um ein biegsames Leder 
handelt. Die Ansteckungagefahr wird jedoch groBer aein ala bei dem Seym our- 
JONESschen Verf. Die Verwendung yon Chlor erscheint weniger zweckmaBig. Bei 
der Deainfektion von yerdachtigen Hauten leistet daa Verf. yon S c h a t te n e ro h -  
K o h n s te in  die beste Burgachaft. Bei Verwendung yon Sublimat hatte man nicht 
die Sicherheit, daB die Sporen abgetotet aind (vgl. Collegium 1914. 130; C. 1914.
I. 1856). (Bulletin de la Societć d’Enconragement pour rinduatrie nationale, Paria 
120. 248. Auguat— September 1913; Collegium 1914. 277— 305. 2/5. Paris. Inst. 
PASTEOR.) RtłHLE.

A. K ick ton  und R . M urdfleld , Die Ersatsweine des echten JPortweines. So- 
genannter spanischer Porticein (Tarragona), griechischer, californischer, Kapporticein. 
Es sollte im Zuaammenhange mit einer Statistik iiber die Zus. der auslandiachen 
Dessertweine gepriift werden, ob und wie weit eine Unteracheidung der e c h te n
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P o r tw e in e  (vgl. Vfł., Ztachr. f. Untera. Nahrga.- u. GenuBmittel 25. 625; C. 1913.
II. 295) von den E ra  a tz  w e in e n  mit Hilfe der chemiachen Analyse moglich ist. 
Die a p a n is c h e n  Eraatzweine werden hauptsachlich in der Proyinz Tarragona 
hergeatellt; aie zerfallen in zwei Sorten. Die eine umfaBt edle SiiBweine, beaonders 
dea Prioratoweinbaugebietes (Priorato dolce); sie werden gewonnen durch Spriten 
des Mostes mit aus W ein hergeatelltem A. (nach spanischem GeBetze) nach der 
sttirmischen Garung, durch erneuten Zusatz von W einsprit zu den b o gewonnenen 
Grundweinen nach langerer FaBlagerung und, wenn notig, durch AufaiiBen mit 
gespritetem W einmost, in Spanien „Mistela“ genannt. Die meisten Tarragona- 
dessertweine werden dagegen aus fast yollig ausgcgorenen roten oder weiBen 
Weinen durch Zuaatz von konz. Weinmost („Calabre“, durch Einkochen von un- 
yergorenem frischen Traubensaft hergeatellt) u. Weinalkohol gewonnen. Zwischen 
diesen beiden Hauptsorten stehen noch W eine, die durch eine Verb. beider VerfF. 
oder durch Verschnitt yon W einen beiderlei Sorten entstanden sind. tfber die 
Heratellungaart der Eraatzweine nichtspanischer Herkunft ist sicheres nicht be- 
kannt.

T a b e l le  I.

o
o 03

-M
X

W O frl

U P
CD O)TJ w
f  33
* P 

tS3 <

rote o d e r f g S S f ^ ^  
ro tbraune|“ - rW ert

weiBe fniedrigster W ert 
oder gelb-jhochster W ert 

braune (.Mittelwert. 
Sonstige apanische (rot . .

Dessertweine jweiB 
Griechische Dessertweine . 
Californische Dessertweine 
Sudafrikanische Dessertweine 
Palastinadessertweine . . .

11.29
13.29
12.83 
12,31 
13,57 
12,98 
13,18
12.84 
12,45 
15,17 
14,75
12.30

9,10
14,76
11,23
9,20

16,93
11,82
11,21
9,48

14,96
12,70
10,72
17,26

0,371
0,636
0,544
0,498
0,630
0,531
0,546
0,465
0,534
0,468
0,565
0,525

6,69
12,30
8,71
6,96

14,78
9,47
8,45
7,13

12,10
9.93
7.94 

14,90

: 52 
: 47 
-.50 
: 54 
: 49 
: 51 
: 47

51.5 :48,5
53.5 :46,5 
63,5:36,5 
52 :48 
56 :44

356

99

50
15
19
31
10
5

T a b e l le  II.

D.15  ...................................................
Polariaation im) T

2 dcm-Rohr vor Inyersion .
(Grade links) ] nach Inv0r810n •

A lk o h o l ..........................................
E itrakt, indirekt nach W lNDISCH
Geaamtaaure....................................
Inyertzucker....................................
Zuckerfreier E s tr a k t .....................
G ly c e r in .........................................
Fructose, b e re c h n e t.....................
Glucose, b e r e c h n e t .....................
A a c h e ..............................................
Phospboraaure . 
Zahl der Proben

WeiBe Mistelas

I,0454—1,0728
6,78 — 9,42 
6,84 — 9,48

II,12 —13,05
17,07 —24,16
0,250— 0,420 

15,74 —22,88 
1,13 — 1,68 
0,21 — 0,40 
7,95 -1 1 ,3 0
7,80 —11,60 
0,29 u. 0,228 
0 ,0 1 8 - 0,024 
(4 Proben)

9

Rote Mistelas

1,0674—1,0800
8,71 —10,20 
8,76 -1 0 ,2 7

11,27 - 
22,21 -  

0,300- 
20,64 -  

1,57

•13,28 
-26,22 
- 0,441 
-24,34 

2,02
0,35 — 0,41 

10,30 —12,05 
10,35 -1 2 ,3 0

0,025 
(1 Probe)

3

Calabres

1,1788, 1,1797
16,24, 15,90 
16,72, 16,52
7,87, 

50,56,
0,765, 

47,54,
3,02,
0,44, 

22,45, 
25,10, 
i 0,553,

0,053,

8,07 
50, SS 
0,791 

47,12 
3,76 
0,47 

22,20 
24,90 
0,578 
0,058

Ea handelt aich bei den Portweinersatzweinen, einschlieBlich der Tarragona- 
weine, nicht um Dessertweine einer bestimmten und festliegenden Berstellungaart;
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das erstrebte Ziel ist vielmehr immer nur die Portweinahnlicbkeit des Erzeugnisses; 
ais mittlere Zus. (g in 100 ccm) wurde die in der Tabelle I. angegebene gefunden. 
Ais Zus. gespriteter und eingekochter Weinmoate wurde die in der Tabelle II. en t
haltene gefunden (g in 100 ccm).

Die Mistelas haben eine merkliche Garung, die bei den roten Geropigas mehr- 
fach festgestellt werden konnte (vgl. Vff., 1. c.), nicht durchgemacht; hierauf deutet 
das fast yollige Fehlen des Glycerins, der geringe Gehalt an S. und zuckerfreiem 
Extrakte und das meist zu beobachtende Vorwiegen des Glucoseanteils des Inyert- 
zuckera uber den Fructoseanteil. Die tiefrote Farbung der roten Mistelas ist dem- 
nach auf Verwendung yon F irbertrauben oder anderer pflanzlicher Farbstoffe 
zuriickzufiihren.

Die chemisehe Zus. der yerachiedenen portweinahnlichen Dessertweine ist 
nicht gleichmaBig; sie weicht jedoch meist so Behr yon der normalen Beschaften- 
heit echter Portweine ab, daB in sehr yielen Fallen entschieden werden kann, ob 
echter Portwein yorliegt oder nicht. Wegen der Einzelheiten der umfangreichen 
Arbeit, insbesondere wegen der Haufigkeitatabellen und der Ausfiibrungen iiber 
Zus. und Beurteilung muB auf das Original yerwiesen werden. (Ztschr. f. Unters. 
Nahrgs.- u. GenuBmittel 27. 617—76. 1/5. [7/2.] Hamburg. Staatl. Hyg. Inst.)

E 0HLE.
H. W itte , Zusammensetzung einiger Unstrutweine des Jahrganges 1912. Bei 12 

durch Zuckerwasserzusatz und Entsauerung mit CaC03 yerbesserten Weinen 
schwankten die einzelnen W erte innerhalb folgender Grenzen: D. 0,9952—0,9984, 
Alkohol 6,40—7,60, Eztrakt 1,95—2,45, Asche 0,21—0,23, Geaamtaaure 0,59—1,04, 
fłiiehtige S. 0,028—0,043 g in 100 ccm, Alkalitat der Asche 1,78—2,80 ecm n. S., 
P ,0 5 17,2—23,4 mg in 100 ccm, SO, gesamt 43,5—89,9, SO, frei 1,9—26,6 mg in 
1000 ccm. Im allgemeinen sind die W eine durch n. Estrakt- u. Aschengehalt be; 
maBigem Alkohol- und hohem Sauregehalte gekennzeichnet. Die W eine enthielten 
v o r  der Yerbesaerung, also in naturreinem Zustande, 1,03—1,67 g Gesamtsaure in 
100 ccm. (Ztschr. f. oflentl. Ch. 20. 173—75. 15/5. [23/3.] Meraeburg. Óffentl. 
Nahrungsmittelunters.-Amt der Stadt.) RtłHLE.

H ans W olff, 3efeextrakt und Fłeischeztrukł. (Vgl. K. Mic k o , Ztschr. f. 
Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 26. 321; C. 1913. II. 1766.) Vf. fiihrt aus, daB 
das „K rafteitrakt Viscon“ kein Ersatz des Fleischestraktes aein konne, was auch 
aua folgender Zusammenstellung (I. =  Viscon, II. == L iebig s  Fleiacheitrakt) her- 
yorgeht. W .: 22,3 (I.), 19,2 (II.), F ett: 2,3(1), 0,2(11.), Geaamt-N: 5,2 (I.), 9,8(11.), 
davon Kreatin- und Kreatiniu-N: 0 (I.), 2,8 (II.), Asche: 39,4 (I.), 19,9 (U.), davon 
NaCl: 31,8 (I.), 1,9 (II.). Fleischestrakt iibt auBerdem einen giinstigen EinfluB auf 
den N-Stoffwechsel aus. Viscon ist lediglich eine Speisewiirze, ebenso wie das 
Praparat Ochaena und andere analoge Produkte. (Pharmaz. Ztg. 59. 432. 30/5.)

D C s t e r b e h n .
Y ere in ig te  L ab o ra to rien  Dr. Eossee und Dr. y. M orgenstern , Abnormer 

Zinngehalt in Dosenkcmseri-en. In Dosen konseryierter Spinat enthielt unmittelbar 
nach dem Offnen der Dosen 807 mg Sn in 1 kg. Die Probe enthielt 0,844% Gesamt- 
oxalsaure u. 0,464% in W. 1. Osalsaure, wahrend eine einwandsfreie Spinatkonserye 
davon entsprechend 0,434% und 0,177% enthielt. Der hohe Zinngehalt wurde auf 
eine Beimischung yon Sauerampfer zum Spinat zuriiekgefiihrt. Die leeren Dosen 
zeigten eine weit yorgeschrittene Korrosion. (Ztschr. f. offentl. Ch. 20. 171—72. 
15/5. [24/3.].) R£Th l e .

H ugo K n h l, Ursachen schlechłer Backfahigkeit der Brotmehle aus der E rn te 
des Jahres 1913. In  zahlreichen Weizen- u. Roggenmehlen wurden bekannte Erd-
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bakterien gefunden, auBerdem auch Buttersaurebakterien. Ein EinfluB dieser Bak- 
terien auf die Backfahigkeit war nicht wahrzunehmen. Schlechte Backfahigkeit 
konnte auf Bakterien nur in zwei Fallen zuriickgefiihrt werden, u. zwar bei Ggw. 
yon Kartoffelbakterien, und ferner bei Ggw. einer deitrinierenden Bakterie, auf die 
Vf. naher eingeht. (Ztschr. f. offentl. Ch. 20. 162—67. 15/5. [4/4.] Kiel.) ROh le .

A. O berndórfer, Uber Pfeffer. Aus England eingefiihrter g e m a h le n e r  Pfeffer 
hat yielfach einen iibermaBig hohen Rohfasergehalt (weiBer: 7,5% und mehr; Ge- 
miach aua Schwarzem und weiBem: 15—18%), was auf Verfalschung hinweiat. Es 
wird yorgeschlagen, den Hocbstgehalt an Rohfaser fur gemahlene Gemische aus 
Schwarzem und weiBem Pfeffer auf 12,5% festzusetzen. Guter weiBer Pfeffer be- 
sitzt 5—6% , mittelmaBiger 6—7% Rohfaser. (Ztschr. f. offentl. Ch. 20. 170—71. 
15/5. [20/3.] Mannheim.) ROh l e .

A. B eh re , Bericht iiber die Tatigkeit des Chemischen Unlersućhungsamtes der 
Stadt Chemnitz im  Jahre 1913. Die Zus. der M a rk tm ilc h  (Vollmilch) betrug im 
Mittel (%):

F ett Fettfreie Trockensubetanz
EinschlieBlich der Beanstandungen . . 3,18 8,72
AusschlieBlich „ „ . . 3,23 8,75

Die D. dea Seruma yon B u t te r m ilc h  ging bis auf 1,0223 hinunter; bei der 
Beurteilung einer W asserung nach der Hohe des Serums ist yorsichtig zu yerfahren, 
da n ich t a u sg e sc h lo sse n  e r sc h e in t, daB daa Serum paateuriaierter oder steriliaierter 
Milch infolge der Ausfallung von Ca- und Mg-Salzen an sich niedriger ist ais das 
Serum unerhitzter Milch. Der Wassergehalt von Q u a rk  wurde zu 81,03—86,42% 
gefunden. Untersucht wurden 659 Proben B u t te r ,  von denen uber 15%, haupt- 
sachlich wegen Wassergehaltes, der bis auf 27,8% stieg, beanstandet wurden. Die 
niedrigste REICHEBT-MEISZLsehe Zahl betrug 23,27. In  geringen Sorten M ar- 
g a r in e  stieg der W assergehalt bis auf 19,8%. Einige Stdn. aufbewahrter, frischer 
E in b a c k , der mit Ammoniumsalzen ais Backmittel hergestellt wurde, enthielt noch 
etwa 0,1% NH,, war alao gesundheitlich nicht unbedenklich. Selbst alter, geruch- 
los gewordener Einback enthielt noch 0,06% NHa. Der Aschengehalt yon H im - 
b ee rsiru p p ro b en  schwankte von 0,098—0,252%. H o n ig  wurde wegen Zusatzes 
yon Inyertzucker und Rohrzucker (S,10—60%) beanstandet. Der Aschengehalt fiel 
bei reinen Honigen bis auf 0,07%- B ra u s e l im o n a d e n  waren wegen falscher Be- 
zeichnung und Saponingehaltes zu beanstanden. (Sep. y. Vf. 18/5. 34 Seiten.)

RttHLE.
A. B eh re , JSrgebnisse der Kontrolle von Milch, Kasę und Butter in  Chemnitz 

im Jahre 1913. Vgl. den Bericht des Vfs. (yorst. Ref.). Vf. warnt em eut yor einer 
Aufhebung der Mindestfettgrenze der Milchpolizeiyerordnungen der Stadte (Vf., 
Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 27. 563; C. 1914. I. 2206). (Milchwirt- 
achaftl. Zentralblatt 43. 257—64. 15/5. Chemnitz.) ROhle.

PliariuazeutiseŁc Chemie.

H. D ichgans, Vergleichende Untersuchungcn der in  die Pharmakopoen aufge- 
nommenen Wertbestimmungen starkmirkendcr Drogen und der aus diesen Drogen 
hergestellten Prdparate. Die Untera. wurde an Semen Strychni, R adii Ipecacuanhae, 
Tubera Aconiti, Cortex Granati, Folia Belladonnae, Folia Hyoscyami, Rhizoma 
Hydrastis und den aus dieaen Drogen bereiteten Estrakten und Tinktaren durch-
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gefiihrt. Der Zweck der Arbeit ist, eine experimeri telle Grundlage fiir eine Inter
nationale Verstandigung uber die Schafiung einheitlicher Gehaltabestimmungg- 
metboden zu liefem. Beziiglich der Einzelheiten aei anf das Original yerwiesen. 
(Apoth.-Ztg. 29. 283 — 86. 4/4. 293 — 96. 8/4. 3 0 6 -9 . 11/4. 319—21. 15/4. 330—34. 
18/4. 342—44. 22/4. 357—59. 25/4. 368-70 . 29/4. 378-82 . 2/5. 391—93. 6/5.403—6. 
9/5. 414—17. 13/5. 427—30. 16/5. 441—43. 20/5. 452 -55 . 23/5. 462—65. 27/5. 487—89. 
3/6. 498—501. 6/6. 516—19. 10/6. Bern. Pharm. Ingt. d. Univ.) D O st e r b e t in .

H. Thom s, Die Dispensation des Salvarsans. (Vgl. P. W is c h e , Pharm. Post 
47. 145; O. 1914. I. 1693.) Vf. weigt darauf hin, daB eine die Toxizitat des 
Salyaraans steigemde Oiydation auch eintreten kann, wcnn das Sslyargan einer 
gesprungenen, algo Risse zeigenden Ampulle entnommen wird. Es ist daher eine 
Prufung der Ampullen auf Dichtigkeit vor ihrer Verwendung durch aua erforderlich. 
Man fullt zu diesem Zweck eine Saugflasche zur Halfte mit (eyentuell yorher aus- 
gekochtem) W., gchiebt die Ampulle in eine Spirale aus 1 mm dickem, yerzinntem 
Eiaendraht, legt den kleinen App. (Figuren im Text) in dag W., yergchlieBt die 
Flaache und eyakuiert dieaelbe. Wenn die Ampulle nicht mehr dicht ist, so ateigen 
beim Eyakuieren kleine Gaablaachen aus ihr auf; in diesem Falle ist das 
Salyaraan nicht mehr yerwendbar. (Ber. Dtach. Pharm. Ges. 24. 221—24. [2/4.*].)

DtłSTERBEHNi
E . D roste, Uber die Zersetzungen in  der Jodtinktur, ihre Bestimmwng, ihre Ver- 

hiitung und ihre therapeutische Bedeutung. Zur Beat. der freien H J in der Jod
tinktur eignet sich die Bariumearbonatmethode von Ga r les  und das H30,-Verf. 
Der Jodruckgang erreicht bei einer Umwandlung yon etwa 25% dea freien Jods 
in H J sein Ende. Ein Znsatz yon K J oder H ,0 , yerhutet die B. von HJ, —  Die 
in der Jodtinktur yor sich gehenden Zeraa. diirften wie folgt yerlaufen:

1. CsHsOH +  6 J  +  2H«O => CHsCHO +  6 H J +  2 0 ,
2. C,H60 H  +  H J =  HaO +  C2H5J, 3. C f t J  +  O =  H J +  CH3CHO,

4. CH,CHO +  O =  CH.COOH, 5. CH3COOH +  C2H5OH =  CH5C 00C .H 5 -f- H20.

Nach den Beobachtungen yon T h Ole  ist der in der Jodtinktur enthaltene H J 
nicht der Urheber der Hautreizungen und Ekzembildungen. (Pharm. Zentralhalle 
55. 503—10. 28/5. 525—32. 4/6. Hannoyer.) DUst e b b e h n .

C. M ann ich  und G. le e m h u is ,  Addyol. Daa yon E. Sch u lte , Dusseldorf, 
yertriebene Mittel gegen Verbrennungen aller Art besteht aus einer l% ig. was. 
Pikrinaaurelsg. (Apoth.-Ztg. 29. 452. 23/5. Gottingen. Pharm. Lab. d. Urny.)

DOst e b b e h n .
E. M erck , Uber helles und dunkles Lecithin. Entgegen den Ausfuhrungen 

CARCANOa (Boli. Chim. Farm. 52. 865; C. 1914. I. 912) wird der experimentelle 
Beweis gebracht, daB eine hellgelbe Farbung bei Lecithin nicht naturell ist, sondern 
stets ein Zeichen von Mindergehalt ist. Ein ganz frisches Lecithin von 95—98% 
war gelbbraun, wahrend ein hellgelbes Muster des Handela nur 64,80% Lecithin 
enthielt. (Boli. Chim. Farm. 53. 40—41. 17/1. Darmstadt.) G-rimiie.

Agrikulturchemie.

E ic h a rd  B. Moore, Die Badioakłivitat einiger łypischer Boden der Vereinigten 
Staaten. Die zu untersuchenden BSden wurden staubfein gepulyert, mit der vier- 
fachen Menge Alkalicarbonatmischung geschmolzen, die Schmelze mit W. behandelt 
das ungel. mit Sodalsg gewaschen und in HCl gel. Nach einmonatlichem Stehen



bestimmen der Emanation beider Lsgg. mit dem Elektroskop von B0LTW00I>. Bei 
stark tonhaltigen Bdden bekommt man nur aehr schwer klare Lsgg. Zu einem 
schnelleren Resultat kotnmt man, Wenn man vor dem AufschluB zuniichst mit PIP 
-j- HjSO« abraucht. Jedoch ergaben verg!eichende Bestat. nseh beiden Metboden 
durchschnittlieh sehr groBe Minderwerte nach der letzteren Methode. Die Ema- 
nationBwerte filr 14 typieche Boden sind tabęllariach wiedergegeben, ebenso ein 
Verg)eich der W erte fiir Emanation, den Gehalt an BaO +  SrO und Schwefel fUr 
den Boden und seinen Dntergrund. Diesorhalb sei auf das Original verwiesen. — 
Irt 5 Boden wurde auBerdem der Thoriumgebalt beBtimmt. Die erhaltenen W erte 
schwanklen zwischen 3,3 und 5,4 X  10~5, wahrend die RRdiumwerte zwischen 0,83
2,80 X  1Ó~1! pro 1 g Boden lagen. (Journ. of Ind. and Engin. Chem. 6. 370 bis 
374. Mai. [6/3 ] Washington D. C. Bureau of Soils.) Grim m e .

P an i R o llla n d , Die Absorptionsfahiglceit der Boden. Tonige Boden aind im 
Gegensatz zu sandigen reich an Kolloiden; dasselbe gilt auch fiir liumushaltigo 
und Moorb<5den. Dieser Gehalt an Kolloiden befiirdert die Aufnahme des W. und 
der in ihm gel. Salze. In solchen Beiden ist dann auch der Austausch von Alkalien, 
besonders des Kaliums, der Lsgg. gegen die Erkalkalien des Bodens begiinstigt. 
Auch die Erseheinungen der Sehwindung und Volumverminderung, hervorgeriifen 
durch Was3erabgabe aus den Kolloiden, sind in kolloidreichen BSden erheblich 
starker au8gepriigt. Es ist daher die quaviitative B est der Kolloidstoffe des Bodens 
nicht ohne Bedeutung, wobei es sich lediglich urn Best. der Gesamtmenge adsor- 
bierender Stoffe, nicht um die Frage nach ihrer Art handelt. Fiir diese Best. 
kornmt in erater Linie das colorimetrische Verf. des Vfs. (Landw. Jabrb. 1912. 329) 
in Betracht, das auf der Adsorptionafahigkeit kolloider Bodenbestandteile fiir ge- 
wisse Farbstoffe beruht, und desBen Brauchbarkeit Vf. gegeniiber den Einwitnden 
Obyngs (Kolloid-Zeitschrift 14. 105; C. 1914. I. 1695) yerteidigt. Allerdinga ist 
nicht jeder Farbatoff geeignet; am beaten bewahrten sich Anilinblau u. Triphenyl- 
roaanilin. Kaolin kann ebenfalls jene Farbstoffe adsorbieren, jedoch nur dann, 
wenn es, was nicht immer der Fali ist, selbBt reicblieh Kolloide eńthiilt, sowohl 
anorganische Hydroxyde wie organiache Kolloide. Solehe Kaoline, die ateta be
sonders plastisch sind, sind aber den tonigen BSden u. Tonen, in pflanzenphysio- 
logischer Hinsicht, ais gleichwertig anzuseben, ihre BeBt. bei dem colorimetriscben 
Verf. ist also durchaus zweckmaBig. (Biochem. Ztschr. 63. 87—92. 18/5. [13/4 ] 
Stuttgart.) R i e s s e r .

Mineralogisclie und geologisehe Chemie.

R, B. Sosman, Mineralien und Gesteine der Zusammemetzung M gSi03-C aSi0r  
FeSi03. Eine statistische Unters. gewisser Gesteine und Mineralien, Mischungen 
der Metasilicate von Mg, Ca u. Fe, sind ais 3-Komponentenaystem grapbisch dar- 
gestellt. Es wird angenommen, daB sie bei gewShnlicbem Druck mindesteus bis 
zu 1600° ein wahres 3-Komponentensystem bilden. Die Gesteins- und Mineral- 
analysen fallen in 2 getrennte Teile des Dreieeka u. kSnrten durch eine Linie ge- 
trennt werden, welche walirscheinlich die Grenze wiedergibt zwischen Magmen, 
die homogene feste Lsgg. bilden werden. und Bolchen, die sich in 2 verachiedene  
feste Lsgg., zwischen denen ein Entektikum beBteht, scheiden werden. Die Gesteins- 
analysen liegen in dem „eutektischen Feld“, die Mineralanalysen auBerhalb. Die 
beiden Mineraltypen, die solehe Gesteine bilden, aind die 2 festen Lsgg. auf ent- 
gegengesetzten Seiten des eutektischen Feldes. So aind auf derMg-Seite: Enstatit, 
Bronzit, Hyperthen; auf der Ca-Seite liegen Diopsid und Diallag. Die Zus. ron
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Bronzit u. Diopaid, die ein Gestein bilden, iat bekannt, die Punkte fu rjene miisaen 
im Diagramm Endpunkte einer Geraden aein, auf der der Punkt fiir daa Geatein 
liegt. Daa Diagramm zeigt, wie gut Mineralien und Geateine klaasifiziert werden 
konnen auf einer physikalisch-chemisehen Grundlage, und wirft yermehrtes Lieht 
auf die Beziehungen zwiachen den Silicaten vom Standpunkte dea Chemikers, 
iiineralogen u. Petrographen. (Journ. Waahington Acad. Sc. 1. 54—58; Ztachr. f. 
Kryatallogr. 53. 633. 5/5. Ref. Sch a llek .) E tzo ld .

H . E. M ervin, Stabilitatsbereichc, Dichłen, chemische Zusammensetzung, optische 
und kry stallngraphische Eigenschaften der Alkalifeldspate. Anderungen der Doppel- 
brecbung in Sehnitten von Alkalifeldapaten, die wahrend u. nach dem Erhitzen im 
Erhitzungamikroakop beobaehtet wurden, zeigen, daB Albit und Orthoklaa in zwei 
Formen exiatieren. In beiden Falleu liegt der Umwandlungapunkt der bei tiefen 
Tempp. beatandigen |3-Verb. in die bei hohen Tempp. beatiindige «-Verbindung bei 
ca. 900°. Sanidin besitzt die opti8chen Eigenschaften dea a-Orthoklaa, Adular die 
der ^9-Form. Mikroklin acheint bis zum F. beatandig zu sein. Anorthoklas yerhalt 
flieh beim Erhitzen wie Mikroklin, ausgenommen eine kleine Anderung der Doppel- 
brechung bei 900°, die in mit Albit durchwachaenen Schlifien beobaehtet wurde. 
Die Umwandlung bei Orthoklaa u. Albit geht selbst bei 1100° recht langsam vor 
sich. Die optischen Achaenwinkel von an Albit reichen Sanidinen sind groBer ala 
die yon reinem Orthoklaa. Albitgebalt erhoht die D. des Orthoklaa, jedoch nieht 
so sehr, ala man erwarten aollte, wenn keine Volumanderung beim Miachen ein- 
trate; der Brechungsit)dex iat jedoch allgemein hoher, ala unter dieaen Bedingungen 
erwartet werden aollte. Mit ateigendem Albitgehalt nimmt die Lange der kryatal- 
lographiachen a-Achae ab. Am 8tarksten andern aich die Winkel in der Prismen- 
zone, in der Zone der Basia u. de3 Orthopinakoida, u. zwar oft an einem u. dem- 
selben Handstuck, wahrend andere W inkel praktisch konstant bleiben. Diese Ver- 
anderlichkeit zeigt, daB die yerschiedenen Winkel nieht gleich empfindlich fiir 
Schwankungen in der Menge dea dem Orthoklaa beigemengten Albits sind. Die 
krystallographiache Achae c acheint leichter in Adular ais in Sanidin kiirzer zu 
sein. (Journ. Waahington Acad. Sc. 1. 59—60; Ztschr. f. Kryatallogr. 53. 633—34. 
5/5. Ref. Sc h a ll er .) E tzold .

W. T. S challe r, Chemische Zusammensetzung der franzosischen Phosphorit-
mineralien. Eine Untera. der yeroffentlichten Analyaen hat gezeigt, daB die wahr- 
acheinlichen Formeln dieaer Mineralien sind: Dahllit, 9 C a 0 -3 P ,0 6-C a 0 'C 0 2‘H ,0 , 
Francolith, 9 CaO • 3 P3Os • CaF, • CO, • HsO, Kóllophanit, 9 CaO • 3 Ps0 5 ■ CaO • COs • 11,0 -f- 
nHjO. (Journ. Waahington Acad. Sc. 1. 151; Ztachr. f. Kryatallogr. 53. 635. 5/5. 
Ref. Sc h a ll ek .) E tzold .

R . Górgey, Chemische Analysen von Waldviertelgesteinen. In dieaem Teil einer 
grofieren Arbeit uber „Das niederosterreichische W aldviertel“ stellt Vf. die Analyaen 
der Geateine zusammen und fiigt 9 neue yon Granulit, Gfohler Gneis, Granitgneis, 
Schiefergneis, Glimmerschiefer, Amphibolit, Granatamphibolit u. Augitgneis (3) bei. 
(T scherm aks min. u. petr. Mitt. [2] 32. 235—46.) E tzold .

A rm and  G au tie r und P. C lansm ann, B as Fluor im Sufiicasser. (Vgl. C. r. 
d. 1’Acad. dea aciences 158. 159; C. 1914. I. 899.) Die in der friiher atigegebenen 
Weiae auagefiihrten Beatat. des Fluorgehaltes yon FluB-, Quell- und Mineralwaaaem 
haben folgendes ergeben. Keinea der untersuchten TrinkwSaser (Quell- oder FluB- 
wasaer) enthielt mehr ais 0,6 mg Fluor pro 1. In den k. oder h. Mineralwassern 
iibersteigt dagegen der Fluorgehalt ziemlich allgemein und haufig sogar betrachtlich
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1 mg pro 1. Die aus kalkhaltigem Boden (Jura, Kreide, TertiHrgestein) stammenden 
Wasser sind weniger reich an Fluor ais die aus Urgestein (Granit, Granulit, 
Schiefer, Gneis) entapringenden. Die aus Urgestein entspringenden, fluorreichen 
Wasser yerlieren urn so mehr von ihrem Fluorgehalt, je  groBere Streeken von 
kalkhaltigem Boden sie auf ihrem weiteren Lauf durcbflieBen. Das Calęiumearbonat 
entzieht namlieh, zumal wenn es mit Phosphat gemiseht ist, selbst sehr verd. Lsgg. 
von 1. Fluoriden das Fluor. In Paris wird der Person durch das Trinkwasser pro 
Tag etwa 0,12 mg Fluor oder 0,25 mg CaF, zugefiihrt, d. i. ein Vicrtel der Fluor- 
menge, welche ein Mensch pro Tag durch die Faeces und den Harn yerliert. 
Einen weit groBeren Fluoryerlust rufen die AbstoBungen der Epidermis hervor. 
Der groBte Teil des in den Korper gelangenden Fluors stammt aus den festen 
Nahrungsmitteln. (C. r. d. l’Acad. des sciences 158. 1389 — 95. [18/5.*].) DtłSTERB.

J. N. P rin g , Das Yorkommen von Ozon in  der oberen Atmosphare. Vf. arbeitete 
eine Methode zum Nachweis yon Ozon in groBen Verdiinnungen und bei Tempp. 
bis hinab zu — 60° aus. Ais Reagens wurde eine wss. Lsg. yon reinem Kaliutn- 
jodid benutzt. Es wurde gefunden, daB Ozon in einer Verdiinnung von 1 : 100000 
mit Kaliumjodid Hypojodit und freies Jod, aber kein Jodat liefert. Die Best. der 
Reaktionsprodd. kann leicht durch Titration mit Natriumthiosulfat erfolgen, und 
die Abwesenheit yon Jodat wird durch Ansauern der Lsg. festgestellt (Jodat gibt 
sofort Jod). Messungen, die zur Aufklarung des Temperatureinflusses angestellt 
wurden, ergaben, daB unterhalb — 24°, wenn das Reagens fest ist, bei der Rk. 
zwischen Jodkalium und Ozon Jodat gebildet wird. SticJcstoffoxyde reagieren mit 
KJ in dem Sinne, daB zur Hauptsache Jodat entsteht; Ozon und N 02 lassen sich 
also auf diese Weise unterscheiden, wenn siein  groBer Verdunnung anwesend sind, 
und die Temp. nicht unter — 24° ist. Wassersłoffperoxyd gibt bei der Rk. mit KJ 
abnliche Prodd. wie Ozon, so daB hier noch eine besondere Identifizierung mit 
Titansulfat in Schwefelsaure nStig ist. Quantitative Bestst. der Ozonmengen in 
der Atmosphare mit Hilfe yon Ballons, an denen der App. mit der KJ-Lsg. be- 
festigt war, ergaben, daB die Konzentration des Ozons in der Luft im Durchschnitt 
2,5 X  10~6 pro Vol. betragt und sich in Hohen von 5—20 km nicht wesentlich 
iindert. In den Alpen wurde auf Bergen von 2100 m Hóhe eine mittlere Ozon- 
konzentration von 2,5 X  10—6 und in einer Hohe von 3580 m eine solche yon
4,7 X  10~6 gefunden. Merkbare Mengen yon Stickstoffoiyden oder Wasserstofl- 
peroxyd wurden in den letzten beiden Fallen nicht entdeckt. Durch colorimetrische 
Measungen konnte festgestellt werden, daB Ozonmengen von der GroBenordnung 
der letzterwabnten Konzentration in einem Glasrohr yon 2,8 m Lange und 4 cm 
Durchmesser in der Durchsicht eine blaue Farbę zeigen, so daB wahrscheinlich 
der Ozongehalt der Atmosphśire eine wichtige Rolle fur die Erklarung der blauen 
Himmelsfarbe spielt. — Bei der Einw. der ultrauiolełłen Strahlen einer Quarzqueck- 
silberlampe auf Luft bildet sich Ozon, bis ein bestimmtes Gleichgewicht eintritt. 
Die Menge des gebildeten Ozons wird durch die Ggw. yon Wasserdampf nur wenig 
herabgesetzt; sie nimmt stark ab, wenn der Druck kleiner wird. Das Maximum 
der Ozonkonzentration, das erreicht wurde, liegt bei Anwendung yon Luft bei 
0>15°/o, bei Anwendung yon Sauerstoft bei 0,2%. Eine B. von Stickosyden oder 
Wusserstoffperosyd wurde nicht beobachtet. (Proc. Royal Soc. London, Serie A. 
90. 204—19. 1/5. [26/2.*] Manchester. Uniy.) B ugge .

Analytische Chemie.

E. E. Som erm eier, Partielle und intermittierende Gasverbrennung. Entzun- 
dungs-, Explosions- und Yerbrennungsyerss. mit Mischungen yerschiedener brenn-
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barer Gase in einem besonders konstruierten App. (Abbildung aiehe Original) er- 
gaben, daB ein yerhaltnismaBig geringer fjberschuB von H3 uber den theoretiachen 
W ert zur Auslosung einer kriiftigen Rk. erforderlich ist. Erdgaa und Metban aind 
ao schwer verbrennlich, daB yiel groBere Mengen erforderlich aind, wie bei ther- 
miachen Berechnungen gefunden werdeu. (Journ. of Ind. and Engin Chem. 6. 374 
bis 378. Mai 1914. [21/11. 1913.] Columbus. Abt. f. Metallurgie d. Ohio State Univ.)

G rim m e .
J. D. E d w ard s , Die Bestimmung des Ammoniaks im Leuchtgasc. Es werden 

die yerachiedenen Methoden zur Ammoniakbeat. im Leuchtgase miteinander yer- 
glichen. AUgemein laBt man daa gereinigte Gas durch eine Saurelsg. yon be- 
kanntem Gehalte hindurchperlen und bestimmt die aus einem bestimmten Gas- 
yolumen aufgenommene NHS-Menge titrimetrisch, oder aber man laBt so lange Gas 
hindurchgehen, bis ein der Saure hinzugefiigter Indicator einen Farbenumschlag 
zeigt. Aua der dann hindurchgegangenen Gaamenge laBt sich der NHS-Gehalt be- 
rechnen. Ais Indicatoren sind Natriumalizarinsulfonat, Cochenille oder Paranitro- 
phenol geeignet. Die Anweaenheit yon Glasperlen, die in einigen Absorptions- 
gefiiBen angewendet werden, kann infolge der Alkaliabgabe zu Irrtiimern fiihren. 
Es wurden dann fiinf yerschiedene Absorptionapp. gepriift. Der Emmerlingturm  
gibt etwas hohere Resultate alB die andereu App., die einfache Waachflaache aber 
etwas niedrigere. Bei sorgfaltigem Arbeiten geben aber alle 5 App. genugend iiber- 
einstimmende Resultate. (Journ. Franklin Inst. 177. 571—72. Mai. U. S. Bureau of 
Standards.) Me y e r .

L. W. W in k le r , Uber die Bestimmung des Chlorions in  natiirlichen Wassern. 
Die von T i l lm a n s  u. H e u b le in  (Chem.-Ztg. 37. 901; C. 1913. II. 992) gemaehten 
Vorschlage wurden nacbgepriift. Es ergab sich, daB bei der Titration nach Mohr 
auch bei Anwendung reiehlicher Mengen der ais Indicator dienenden Kalium- 
chromatlsg. etwaa mehr Silbernitratlsg. erforderlich ist, ais eigentlich yerbraucht 
werden sollte. Die Korrektionawerte sind aber in diesem Fali yiel kleiner, ala der 
Vf. friiher bei Anwendung von 1 ccm l°/o>g- Kaliumchromatlsg. gefunden hatte. 
Bei Anwendung einer groBeren Menge des Indicatora wird alao das Reaultat be- 
deutend yerbeaaert. Dagegen konnte der Vf. nicht beatatigen, daB bei Anwendung 
von 1 ccm 10°/oig. Kaliumchromatlag. ais Indicator bei sehr chlorarmen Wasaern 
der Chlorgehalt nicht mehr bestimmt werden kann. Der Vf. erhielt auch bei den 
kleinaten Chlormengen richtige Resultate, wenn die entsprecbende Korrektur an- 
gebracht wurde, und wenn die Titration erst ais beendet betrachtet wurde, wenn 
die rótliche Farbung auch nach langerem Stehen nicht mehr yerschwand. Eine 
durch graphische Interpolation fur den praktiachen Gebrauch hergeatellte Tabelle 
ist dann giiltig, wenn man mit einer Vergleicbsfl. arbeitet, die Best. mit 100 ccm 
ELO ausfiihrt, ala Indicator 1 ccm 10%ig. Kaliumchromatlsg. benutzt u. mit einer 
AgN03-Lsg. titriert, von welcher 1 ccm 1 mg Chlorion entspricht, und wenn man 
die Titration ala beendet ansieht, wenn die rotliche Farbung auch nach 5 Minnten 
nicht mehr yerachwindet. (Ztschr. f. anal. Ch. 53. 359—62. 15/4. Budapest.) Jong .

F . Gothe, Beitrag zur colorimetrischen Eisenbestimmung im Wasser. Das Yerf. 
zur Best. de3 Fe in W ., beruhend auf dem Oiydieren in aalzaaurer Lsg. mit 
KC104 und colorimetrische Beat. ala Ferrirhodanid, ist yon H eil ig  (Inaug.-Diaa. d. 
med. Fakultat, Heidelberg 1913) ais fehlerhaft bezeichnet worden. Vf. weist nach, 
daB dieses Verf. richtige und mit dem Verf., bei der die Oxydation mit HNOs er- 
folgt, ubereinatimmende W erte liefert. Es ist erforderlich, daB der Siiure- und 
Rhodauzusatz in dem zu priifenden W. derselbe ist wie in der Vergleichsfl. Die 
H'-Ionenkonzentration ist bei dieser Best. yon groBer Bedeutung; je  weitgehender
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die SS. elektrolytisch geapalten sind, je  atarker (HCI, HNOa) sie also sind, um so 
mehr wird die wenig ioniaierte Verb. Fe(CNS)3 in Fe'" und CNS' gespalten; die 
yolle Farbtiefe wird aomit bei geringera Sauregehalt der Lsg. entfaltet. Umgekehrt 
hebt KCNS die elektrolytiache Diasoziation dea Fe(CNS)3 auf. Die Empfindlichkeit 
der Rk. laBt sich bei Ggw. von wenig S. und erheblichem {JberschuB an KCNS 
derart steigern, daB noch 0,02 g Fe in 1 1 W. nachgewiesen werden konnen. Vf. 
empfiehlt, daa Verf. wie folgt auszufiihren: 100 ccm des W. werden nach Zusatz 
von 1 ccm eiaenfreier HCI (D. 1,125) und einigen Kornchen KCIO* zur Trockne 
yerdampft. Das gebildete FeCl3 wird nach Zusatz von 1 ccm HCI (D. 1,125) in 
deatilliertem W. aufgenommen, ohne die awl. Salze der Erdalkalien (CaSO() und 
die organische Substanz aufzuwirbeln, und auf 95 ccm aufgefiillt. Zur colori- 
metriachen Best. yerwendet man entweder die ganze Lsg. oder einen bestimmten 
Teil davon; in letzterem Falle muB die S. ateta auf 1 ccm — eine gleiche Menge 
S. enthalt auch die Vergleichafl. — ergiinzt werden. Die zu unterauchendc Lsg. 
und die Vergleichafl. erhalten einen Zusatz yon je 5 ccm KCNS-Lsg. (10 g in 
100 ccm). Ist in dem W. sehr yiel organische Substanz yorhanden, so muB diese 
erst durch Gliihen zerstort werden. (Ztschr. f. Untera. Nahrgs.- u. GenuBmittel 27. 
676—83. 1/5. [14/2.] Hamburg. Staatl. Hyg. Inst.) IIUh l e .

H. Fonzes-D iacon und F ab re , Uber den Naćhweis des Bors in  den Mineral- 
wdssern. Mit Hilfe der colorimetrischen Methode von Ber tr a n d  und Agolhon  
konnten Vff. in einer Reihe yon Minerał wiissern auB der Gruppe der Vichy- und 
Royalwiiaser Bor in Mengen von Spuren bis 7/ioo Pro 1 nachweiBen. Der Bor- 
gehalt der 4 Quellen von Vichy steigt mit der Temp. der W asser yon 3/ioao Łis 
Vioo mS Pr0 1- (C. r. d. l’Acad. dea sciences 158. 1541—42. [25/5.*].) DUsterbeh n .

Otto M ayer, Zur Ermittlung des Eisens in  naturlichen Wassern. W asser aus 
moorigem Untergrunde enthalten das Fe ganz oder teilweise an Humussśiuren ge- 
bunden. Man dampft eine entaprechende Menge des W . zur Trockne, erhitzt den 
Riickstand, raucht ihn mit Bromsalzsaure, notigenfalls unter Zusatz yon KC103, ab 
und bestimmt das Gesamt-Fe auf colorimetrischem Wege. GroBere Eisenmengen 
ermittelt man nach yorausgegangener Reduktion in schwefelsaurer Lag. in bekannter 
Weise durch KMnO*. Man bestimmt ferner nach dem vom Vf. kiirzlich (Chem.- 
Ztg. 36. 552; C. 1912. II. 150) angegebenen Verf. II  die in 100 ccm W . enthaltene 
Menge an anorganischem Fe. Die DifFerenz zwischen den Ergebnissen der beiden 
Methoden liefert die Menge des an Humussauren gebundenen Fe. Das nach II 
gefundene Fe laBt sich noch auf die 1. c. angegebene Weise in Ferri- und Ferro- 
yerb. unterscheiden. (Pharmaz. Ztg. 59. 422. 27/5.) DOste r b e h n .

A. G utb ier und J . H u b er, Z ur gewichtsanalytischen Bestimmung des Telluri. 
Nach Ansicht der Vff. ist das LENHER-HoMBEUGERsche Verf. (Journ. Americ. Chem. 
Soc. 30. 387; C. 1908. I. 1573) das brauchbarste zur gewichtsanalytischen Beat. 
des Tellurs. Es wird zum Beweis hierfur eine Reihe yon Analysenresultaten 
mitgeteilt. Im AnschluB an die Arbeit macht A. G u tb ier  darauf aufmerksam, daB 
Rosenheim  u. W e in h e b e r  (Ztschr. f. anorg. Ch. 69. 266; C. 1911. I. 924) irrtiim- 
lich behaupten, G u tb ier  habe mit Hydrazinhydrat oder Hydrazinsalzen in achwach 
alkalischer Lsg. reduziert. Bei Ggw. von Alkali zu arbeiten, ist yom Vf. nicht 
vorgeschrieben worden. (Ztschr. f. anal. Ch. 53. 430—33. 10/5. Lab. f. Elektro
chemie u. techn. Chem. Techn. Hochschule. Stuttgart.) J ung .

R. F. T a rb e ll, Die Bestimmung von Arsen in  Salzsaure und Schwefelsaure. 
Die jodometrische Methode braucht nachatehende Reagenzien: 1. R e in e s  G a a o lin ,
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hergeatellt durch Schiitteln von rohem Gaaolin mit konz. H2S 04, waschen mit NaOH 
und W., darauf absitzen laasen. — 2. Z in n c h lo r i i r lo s u n g .  Auflo3en yon 25 g 
Sn in Aa-freier HC1, abdampfen zur Trockne und 1. zu 500 ccm in W. — 3. A s- 
f r e ie  HC1. Konz. HC1 wird auf D. 1,10 yerd., zugeben yon wenig CuS04 oder 
HgCla und fallen mit HsS. 5 Tage abaitzen laaaen, filtrieren und destillieren. —
4. A lk a l is c h e  N a - A rs e n i t lo a u n g . Lag. yon 0,2640 g A s,03 u. I  g N a,C 03 in 
100 ccm h. W ., abkuhlen, zugeben yon 1 g NaHCO„ und auffiillen auf 11. —
5. J o d lo a u n g  durch Aufloaen yon 0,6773 g  Jod u. 1,2 g K J zu 11. Eine zweite
Jodlag. wird hergeatellt durch Lsg. yon 0,6773 g Jod in 1 1 reinem Gaaolin. — Die 
Best. wird ausgefiihrt in einem mit doppelt durchbohrtem Gummistopfen ver- 
schloaaenen 500 ccm-Kolben. Durch die eine Bohrung geht ein 125 ccm-Scheide- 
trichter, durch die zweite daa Anaatzrohr einer KjELDAHLschen Vorlage, die ihrer- 
aeits mit einem KOENOTCKselien Kaliapp. in Verb. steht, und letztere mit einem 
MEYEBachen Kugelrohr. In  den Kaliapp. gibt man Pb-Acetatlsg., in die anderen 
Vorlagen eine Miachung von 20 ccm Jod in Gaaolin, 80 ccm Gaaolin u. 20 ccm W., 
in den Zeraetzungskolben 35 g As-freies Zink u. yerschliefit alle Dichtungen. 25 g 
der zu unterauchenden S. (bei HC1 auf D. 1,10, bei H»S04 auf D. 1,40 yerd.) laBt 
man durch den Scheidetrichter in den Kolben laufen, gibt 1 ccm SnCl,-Łag. nach 
und apiilt mit W. nach. 2 Stdn. unter Erwarmen auf dem W asserbade atehen 
laaaen, zugeben yon 20 ccm HiSOł (D. 1,40) u. 1 Stde. erwarmen, iiberfiihren des 
Inhalta der Absorptionaflaachen in einen 500 ccm-Scheidetrichter unter Nachspulea 
mit W ., zugeben yon 20 ccm Na-Araenitlag., bis zur Farbloaigkeit achutteln, ab
sitzen laaaen, was. FI. in weiBer Schale mit Jodlag. titrieren, Indicator Starkę. 
1 ccm Jodlag. =  0,00005 g Aa. (Journ. of Ind. and Engin. Chem. 6. 400—1. Mai. 
[22/1.] Kansas City, Kan8as. National Zinc Co.) GaniiiE.

J. C. H o s te tte r , Eine Methode sur Bestimmung von Magnesium in  Caldum- 
salzen. Die Methode des Vfs., hauptaachlich geeignet zur Best. kleiner Mengen 
Mg neben viel Ca, basiert auf der Anreicherung des Mg unter gleichzeitiger Ver- 
ringerung dea Ca. 10 g dea zu unterauchenden Ca-Salzea werden auf 100 ccm gel., 
die eyentuell zngeaetzte S. wird nach Vertreiben yon COs, SOj etc. durch Koefcen 
mit NaOH neutralisiert. Durch Zuaatz yon CaO, gewonnen durch G lu h en  yon 0,3 
bia 0,5 g CaC03, wird Mg ais MgO in der Siedehitze gefallt, der Nd., der nicht 
ausgewaschen zu werden braucht, wird in yerd. HC1 gel. u. Ca ais O ialat gefallt. 
Im Filtrat bestimmt man MgO in gewohnter Weise ais Ammoniummagnesiumphosphat. 
(Journ. of Ind. and Engin. Chem. 6. 392—96. Mai 1914. [11/9. 1913.] Washington. 
Geophysikal. Lab. d. Cap.n e g ie  InsŁ) G bimmk.

M. W under und P. W enger, Uber eine Trennung eon Beryllium und Uranium. 
Bei Anwendung der Wasserstoifsuperoxydmethode lassen sich Beryllium  u. Uranium 
quantitatiy trennen. In  eine Platinschale bringt man die Lag. der Chloride oder 
Ni tratę, setzt die Schale auf da3 W asserbad, fugt etwa 10 ccm einer 3%ig, H50.>- 
Lsg. zu, w artet, bis sich der gelbe Uranniederschlag abgesetzi hat, filtriert durch 
ein DBEVERHOFFsches Doppelbarytfilter, wascht mit yerd. H ,0,-Lsg. oder yerd. 
Ammoniumnitratlag. u. glubt im Pt-Tiegel. Man wagt al3 U ranoiyduloiyd, U30 3. 
Aua dem F iltrat yerjagt man durch Koehen den uberschuasigen O und falit da3 
Berylliumhydrat mittels Ammoniaks, filtriert, wascht, gltiht und wagt ais Beryllerde, 
BeO. (Ztsehr. f. anal. Ch. 53. 371—74. 15/4. Lab. f. anal. Chem. Uniy. Geni’.)

J dkg .
G. T an P e lt ,  Uber die Alćthoden zur Bestimmung und Trennung ton  Eisen, 

Aluminium, Chrom, Z ink und Mangan. Der Grad der Sydrolyse yon AlCl3, FeCL, 
CrC!,, MnClt und Zn Cl, wurde durch Best. der Yerseifuugsgeschwindigkeit yon
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Liazoessigester berechnet (vgl. FraBNCKEL, Ztschr. f. physik. Ch. 60. 202; C. 1907.
II. 1688.) AIC% (Konz. 0,023% und 25,8°); K  =  0,1941; fiir JV-10-3 K  = . 0,373.
— FeCl3 (Konz. 0,024% und 26°) K  =  0,1473; fiir N - \0 ~ 3 K  — 0,0390. -  Cr Cl., 
(Konz. 0,018% und 25,9°) JT = . 0,0591; fur N -10~ 3 K  =  0,0174; (Konz. 0,009% 
und 25,9°) JT =  0,0336; fiir i\T-10~3 K  =* 0,0197, — JtfnCJ, K  (far jVM0~3) =
0,0050 und 0,0048. — ZnCĄ K  =  0. -  HCl K  (far JV.10“ ») — 0;0470, — Die 
Trennungsmethoden, welche auf der Hydrolyae dieser Salze basieren, sind nicht 
exakt. Die bekannten Methoden wurden nachgepriift; es zeigte sich, da8 nach 
diesen Methoden Mn und Cr nicht quantitativ bestimmt werden kSnnen. — Tren- 
nung des Cr von Mn. Die Methode von J a n n a s c h  (Praktischer Leitfaden der 
Gewichtsanalyae) liefert keine befriedigenden Resultate. Die Methode von D it t - 
btch und H assei, (Ber. Dtsch. Chem. Ces. 36. 1929; C. 1903. If. 220) versagt bei 
den Chloriden. Der Vf. schlftgt deshalb folgende Arbeitaweise vor: Zu der Lsg. 
von CrCl3 u. MnCI, in 300—400 ccm W . gibt man 2 g kryst. Ammoniumperaulfat u, 
einige Tropfen konz. HNO, und erw&rmt auf dem W asserbade bis zur Gelbfiirbung. 
Die erkaltete Lsg. wird in 75 ccm NFT3 und 75 ccm ffoO^ gegossen unter Rahreti. 
Nach % stdg. Erwarmen wird dekantiert, mit NH3-haltigem W. nachgewaschen u. 
filtriert. Die Waschw&sser enthalten das Cr ais Chromat. Sie werden nach An- 
sauern mit HCl bis auf 1 ccm eingedampft u. darauf mit H3(X veraetzt. Das ge- 
bildete CrCl3 wird in der Hitze mit NH, gefiillt etc.

Trennung dea Z n  vom Mn. Die Lag. der Mn- und Zn-Salze in 50 ccm wird 
unter Schutteln in eine Mischung von 50 ccm N H ,, 25 ccm NH,C1 von 10% 
und 100 ccm H ,0 3 gegossen. Zu dieser Mischung gibt man allmiihlich 50 ccm 
konz. H,Oj und erwilrmt ca. % Stde. auf dem Wasserbade. Nach einstUndigem 
Stehen wird der Mn-Nd. mit warmem, NH3-haltigem W . dekantiert und zuletzt 
filtriert. Aua dem Filtrat wird daa Zn mit NajC03 ftbgeachieden.

Trennung von Mn, Cr und, Zn. Die Lsg. der Salze in 200—300 ccm wird mit 
1 ccm konz. H N 03 versetzt. Nach Zugabe von 2 g NH,-Persulfat und Erwiirmen 
bis zur Gelbfarbnng laBt man erkalten; die Lag. wird in 50 ccm NH4C1 -f- 75 ccm 
NHS -f- 75 ccm H.,0, gegoaaen und auf dem Wasserbade bis zur yollstandigen Ab- 
scheidung dea Mn erw arm t Darauf wird dekantiert, filtriert etc. (wie oben). Das 
Filtrat wird mit einigen Tropfen H,0.2 versetzt, zur Trockne verdampft, mit W. 
aufgenommen, 20 ccm NHtCl zugesetzt und das Cr in der Siedehitze mit NH, ge
fallt. Im F iltrat wird Zn mit Ń a,C03 in der Hitze gefallt. — Trennung des Fe 
tom Cr. Auch hier veraagt die Methode J a n n a sc h . Die Trennung wird, Shnlich 
wie bei Cr/Mn, nach Ansauem mit HNOj, durch Einwirken von Peraulfat, wobei 
daa Cr in die Chromatform ubergefahrt wird, und Fallen dea Fe mit NH3 bewirkt. 
Auch die Trennung des Cr nom A l gelingt auf dieae Weise.

Trennung non Fe, A l, Cr, M n und Zn. Die Lsg. der Salze in 200—300 ccm 
wird mit H N 03 angesiiuert, mit 2 g krystallisiertem NH^Peraulfat versetzt und bis 
zur vollatandigen Oiydation dea Cr erwarmt. Die erkaltete Lflg. wird in 25 ccm 
NH,C1 -j- 75 ccm konz. H ,03 -j- UberaehuB von NH3 gegossen. Man erwarmt bis 
zur yollatiindigen Abscheidung von Fe(OH)s, Al(OR), und Mn(OH),. Der Nd. wird 
mit verd. NH, dekantiert und filtriert. Die Hydroryde werden im Platintiegel mit
3 g Na,C03 und 3 g KNO, bis zum ruhigen Sehmelzen gegluht. Die Operation 
wird dann mit je  2 g Na,C03 und KNOa wiederholt. Die Schmelze wird mit W. 
aufgenommen. Das Aluminat und Manganat wird gel., das unl. Eisenoiyd wird 
abfiltriert. Die dem P t anhaftenden Fe-Spuren werden mit HCl gel. und mit NH, 
gefallt. Durch Ansauem und Zugabe von wenig H30 2 wird das Manganat in 
Mangano ubergefubrt. Die Lsg. wird mit NaOH stark alkal. gemacht nnd daa Mn 
mit H ,02 gefallt Im angesauerten Filtrat wird Al mit NH3 gefallt. Das F iltrat 
von der ersten Fallung enthiilt daa Cr u. daa Zn. Die saure Lag. wird verdampft,

XVHT. 2. 12
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mit H,Oa yersetzt und mit W. und NH4C1 autgenommen. Das Cr wird mit NH3 
gefallt; in dem Filtrat wird daa Zn mit NasC 03 gefallt. (Buli. Soc. Chim. Belgiąue 
28. 101—27. April. 138—43. Mai.) Schónfeld .

Ja ro s la v  M ilb an er und B ohum ir P iv n ić k a , Chemisch-analytisclie Untcrsuch- 
ungen iiber die hoheren Bleioxyde. Bei der Jodometrie der hóheren Bleioxyde wirkt 
am storendsten die Zeitdauer der Titrierung, d. h. je  langsamer das ausgeschiedene 
Jod titriert wird, desto niedriger sind die Resultate. Erhohung der Temp. ist von 
Nachteil, erhohte Aciditat dagegen yorteilhaft. Unterss. iiber den EinfluB yer- 
sehiedener SS. ergeben, daB sich auBer Milchsiiure die Essigsiiure am besten be- 
wahrt. Zum Zuriiekhalten von Blei in der Lsg. eignet sich Natriumacetat am besten. 
Befriedigende Resultate werden erzielt, wenn man sich eine Lsg. aus 5 g Natrium
acetat, 0,5 g K J, 100 ccm W. und 5 ccm Eisessig darstellt, moglichst tief abkiihlt, 
dann eine abgewogene Menge des hoheren Bleiosyds zusetzt u. das ausgeschiedene 
Jod unter energischem Umsebiitteln mit Vioo'n> Thiosulfat titriert. Ferner wurde 
die Titerveranderung der Thiosulfatlsg. yerfolgt und festgestellt, daB die Wirklich- 
keit mit den Literaturangaben nieht im Einklang steht: der T iter wird immer 
kleiner. Die Ursache liegt in dem Verschwinden des aktiyen Kórpers — Na,Sa0 3, 
bezw. SaOa"  — und in der B. anderer mit Jod nieht reagierender Substanzen. 
Unter Einw. yon C 02 wird Thiosulfat zers., es wird vorubergehend schweflige S. 
gebildet, letztere wird durch den Luftsauerstoff zu H,SO< oder schwefelsaurem 
Salz osydiert, am Boden des GefaBes scheidet sich Schwefel ab. (Ztschr. f. anal. 
Ch. 53. 345—58. 15/4. Lab. f. anorg. Technologie. K. K. bohm. teehn. Hoehsehule. 
Prag.) J ung.

A lfred  A ld er und M. F. C oo lbaugh , Eine volumetrische Bleibestimmungs- 
methode. Die Methode der VS. beruht auf der Fallung des Pb ais P bS04, auflosen 
den Nd. in NaOH und abermalige Fallung in Ggw. von HNO, mit K J. Losen in 
yerd. HCI und titrieren in Ggw. yon 5 ccm Chlf. mit Rhodanammoniumlsg., bis das 
Chlf. eine schwache, aber deutliche Violettfarbung zeigt. Bei der Analyse yon 
Erzen werden 0,5—1 g mit HNOs unter Zusatz von wenig HCI behandelt, nach 
Zugabe yon 5 ccm H ,S 04 so weit abgedampft, daB beim Yerdunnen auf 100 ecm 
nieht mehr ais 2-—3% freie HjSO^ yorhanden sind. Lsg. zum Sieden erhitzen, 10 
bis 15 ccm A. zugeben, abkiihlen, Nd. mit verd., alkoh. H jS 04 und schlieBlich mit
A. auswaschen. PbS04 in 10—15 ccm 10°/oig- NaOH gel., yersetzen mit genugender 
Menge KJ-Lsg. und in der Hitze in Ggw. von Phenolphthalein tropfenweise H N 03 
(D. 1,2) his zur Neutralisation zugeben, 15—30 Tropfen UberschuB zufugen, einmal 
aufkochen, abkiihlen lassen, mit 15—20 ccm A. yersetzen und wiederum abkiihlen. 
Nd. mit yerd. A. (1 A. -f“ 3 W.) jodatfrei waschen, samt F ilter in einem 250 ccm- 
Kolben mit Glasstopfen mit 40—50 ccm yerd. HCI (1 konz. HCI -f- 2,5 W.) bis zur 
Lsg. schutteln, nach Zusatz von 3—5 ccm Chlf. mit Rhodanammoniumlsg. bis zur 
blauen Farbung des Chlf. titrieren unter kraftigem Schutteln. Ist viel Pb yorhanden, 
empfiehlt es Bich, gegen Ende der Titration nochmals 10—15 ccm k. HCI (D. 1,1) 
zuzugeben. An zahlreichen Beispielen wird die Brauehbarkeit der Methode gezeigt. 
(Journ. of Ind. and Engin Chem. 6. 398—400. Mai. [16/2.] Rapid City, South 
Dakota State School of Mines.) Gkim m e .

E d w in  E eg riw e, Uber die Empfindlichkeit einiger Bleireagenzien. Eine Reihe 
von unter gleiehen Versuchsbedingungen ausgefiihrtcn Priifungen der Grenzen 
einiger BleirJck. sind in Tabellen zuaammengeatellt, aus denen die Empfindlichkeit 
der betreffenden Reagenzien ersichtlich ist. (Ztschr. f. anal. Ch. 53. 420—26. 10/5. 
Chem. Lab. des Polyteehn. Inst. Riga.) J ung .
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W ilh e lm  Beckera, Uber die Bestimmung des Quecksilbers in  Ungt. cinereum. 
Nach Ansicht des Yfs. geniigt die vou J a en ic k e  (S. 84) vorgeschlagene Methode 
den Anforderungen, die an eine Hg-Best. gestellt werden konnen, nicht. Vor- 
zuziehen ist die Modifikation der Methode von Schum acher- J ung  oder das Verf. 
von E. Rupp. Bei letzterem ist darauf zu achten, daB stets chlorfreie rohe HNO„ 
henutzt und yon der Indieatorflussigkeit die funffache Menge angewandt wird. 
(Pharmaz. Ztg. 59. 422. 27/5. Koln a. Rh. Hofapotheke.) DOs te r b e h n .

A. G utb ier und G. L. W eise, Zur Abscheidung und Bestimmung der Wolfram- 
sdure. Eine neue Yerwendung von Nitron. Es wird ein Verf. zur Abscheidung 
von Wolframsaure aus ihren Lsgg. durch Nitron beschrieben. Vermischt man 
eine mit W. von gewohnlicher Temp. hergestellte, mit Essigsiiure angesauerte Lsg. 
von Alkaliwolframat bei Siedehitze mit Nitronacetat, so scheidet sich ein dicker, 
weiBlicher Nd. aus, Nitronwolframat ist eine dicke, weiBe M., die sich im trockenen 
Zustand gelblich farbt. Diese Farbung riihrt wahrseheinlich von der in der Labo- 
ratoriumsluft enthaltenen geringen Menge Ammoniak her. Das Prod. ist in W., 
verd. Essigsaure, A. usw. auBerordentlich wl. und wird durch diese Losungsmittel 
zers. Kocht man das Reaktionsgemisch nach Zusatz der Nitronlsg., wenn auch 
nur kurze Zeit, so wird die iiber dem Nd. stehende Lsg. triibe, kiihlt man aber 
nach dem einmaligen Aufsieden ab, so ist die iiber dem Nd. stehende Fl. klar. 
Nitronwolframat kann ais solches nicht zur Wiigung gebracht werden, weil es sich 
beim Trockncn zers., dagegen liiBt es sieh an der Luft yerbrennen u. ais Wolfram- 
triosyd wśigen. Nitronwolframat ist gegen Eiswasser etwas empfindlich, benutzt 
man zum Auswaschen indessen nicht mehr ais 25 ccm Eiswasser, so erhalt man 
befriedigende Resultate. Besser ist zum Auswaschen eine 0,4%ig. Lsg. yon Nitron
acetat. (Ztschr. f. anal. Ch. 53. 426—30. 10/5. Lab. f. Elektrochemie u. Teehn. 
Chemie. Techn. Hochschule Stuttgart.) Jung .

E rik  H a g g lu n d , Uber eine Methode zur ąuantitativen Trennung von Acet- 
aldehyd und Aceton. Durch a lk a l.  S i lb e r ls g .  wird Acetaldehyd quantitativ oxy- 
diert, ohne daB Aceton davon beeinfluBt wird. Verss. haben ergeben, daB Acetaldehyd 
bei dieser Bestimmungsmethode nicht in groBerer Konzentration ais 2% vorhanden 
sein darf. Soli der Acetongehalt gleichzeitig ermittelt werden, so kann nur die 
Methode yerwendet werden, welche auf der Additionsrk. mit saurem Sulfit beruht. 
Die Best. yon Acetaldehyd mit Silberlosung ist auch in Ggw. von A. brauchbar. 
Enthiilt der Acetaldehyd Paraldehyd, so wird letzterer nicht bestimmt, wenn er 
nicht yorher in Acetaldehyd ubergefiihrt worden ist. (Ztschr. f. anal. Ch. 53. 433 
bis 439. 10/5. Lab. d. Sulfitfabr. Bergyik. Schweden.) JUNG.

Y a le n tin  H o tte n ro th , Bestimmungsmethode fiir Ameisensaure. Ameisensdure 
gibt an Saureanhydride, Saurechloride und analoge Verbb. 1 Mol. II20  ab unter
B. der entsprechenden S. und Entw. von CO, bez w. Halogen wasserstoff. Diese 
Rk. yerlauft bei gewohnlicher Temp. sehr langsam, wird jedoch lebhaft beim Er
warmen oder bei Ggw. einer Kontaktsubstanz. Die Rk. eignete sich ais Yorlesungs- 
vers., um dieW rkg. von HaS 04 ais Kontaktsubstanz zu demonstrieren, u. laBt sich 
in yielen Fiillen zum Nachweis geringer Mengen der reagierenden Verbb., besonders 
der AmeisenBaure yerwenden, sowie zur quantitativen Best. derselben durch volu- 
metrische Ermittlung der CO-Menge. (Chem.-Ztg. 38. 598. 9/5.) Jung .

R asik  L a l D atta , Semicarbaeidbestimmung mittels Einicirkung von Halogenen, 
bezw. Halogenoxysauren. Semicarbazidhydrochlorid wird durch Natriumhypochlorit

12 *
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und Natriumhypobromit unter quantitativer B. des N zersetzt. Kaliumchlorat -f- 
HC1 zersetzt Semicarbazidhydrochlorid bei Ggw. von konz. HCI nach der Gleichung:

C 0 < m f H2 + .°» =  c o > +  k h 3 +  N» +  H*a

Vor dem Auswaschen des Gasgemisches mit Alkali ist das Chlor zu entfernen. 
Die gebildete Stickstoffmenge betragt s/a der theoretischen. Kaliumbromat mit 
w enig  HCI und Kaliumjodat wirken energischer zerBetzend auf Semicarbazidhydro
chlorid ein, ea wird 3/t des gesamten N ais N gebildet, die gleiche Einw. ruft 
Bromwasser heryor. (Journ. Americ. Chem. Soc. 36. 1014—17. Mai. [12/3.] Calcutta. 
Presidency College. Chem. Lab.) Ste in h o b st .

E ric h  M u lle r  und F r ie d r ic h  S e ide l, Mafianalytische Bestimmung der Ferri- 
cyamcasserstoffsawe bei Gegenwart von Ferri- und Cyanion. Der storende EinfluB 
yon Fe"' bei der jodometrischen Best. der Ferricyanide wird durch die Ggw. yon 
Fluorkalium  ausgeschaltet. Die auf Ferricyanid zu unterauchende F e '”-haltige 
Lsg. muB zuerst mit Fluorkalium u. danach mit K J u. Zinksulfat yersetzt werden, 
da eine mit iiberschusaigem Fluorkalium yersetzte Ferrisalzlsg. aus Jodkalium kein 
Jod in Freiheit setzt, wśihrend in einer mit K J yersetzten Ferrisalzlsg. durch uber- 
schussiges Fluorkalium das ausgeschiedene Jod nicht yollstandig yerschwindet. 
Die Best. der Ferricyanwasaerstoffsaure gibt in jedem Fali falsche Resultate, wenn 
gleichzeitig Blausaure gegenwartig ist. In  diesem Fali muB die Ferricyanidlsg. 
mit einigen Tropfen H ,S 04 yersetzt und die Blausaure bei 50° durch einen C02- 
Strorn ausgetrieben werden. Liegt eine Ferrisalz Cyanid enthaltende Ferricyanidlsg. 
yor, so treibt man die Blausaure nach yorherigem Zusatz yon Fluorkalium aus, 
da aich ohne diesen Zusatz Berlinergrun bildet. Die Beat. des nicht ais Komplei 
yorhandenen Eisens in einer Ferri-Ferricyanidlag. muB durch Ermittlung des Ge- 
samteisens nach dem Abrauchen mit HsSO< erfolgen. Yon dem Gesamteisengehalt 
zieht man den Ferricyanidgehalt ab. (Ztschr. anal. Ch. 53. 416—20. 10/5. Inst. f. 
Elektroehem. u. physik. Chem. Dresden.) JUNG.

K iihl, Żiber den Nachucis von Pikrinsdure. Nach den Beobachtungen des Vfa. 
eignet sich die Methode der Vereinbarungen (Heft II, Auagabe 1899) nicht zum 
Nachweis kleiner Pikrinsauremengen. D as Gleiche gilt yon der Pikraminsaurerk. 
Dagegen laBt sich der Pikrinsaurenachweis auch in Ggw. von Zucker sehr scbarf 
mit Hilfe der Pikrocyamin- oder Isopurpursaurerk. ffihren. Man gibt zu der auf 
etwa 60° erwarmten, l°/o'g- KCN-Lsg. die pikrinsaurehaltige Lag., mischt und be- 
obachtet nach etwa 1 Min. unter Benutzung eines weiBen Untergrundea die Farbung. 
Die Rk. gestattet noch, 0,00001 g Pikrinaiiure mit hinreichender Sicherheit zu er- 
kennen. (Pbarm. Zentralhalle 55. 523—24. 4/6.) DOst e r b e h n .

A. W. van  d e r  H aa r, Eine Benzoylbestimmungsmethode in Benzoyleerbindungen. 
500 mg der Benzoylyerb. werden mit uberachiissiger, alkoh. KOH oder NaOH ver- 
aeift. Nach Verjagen des A. wird die M. mit wenig W. in einen Scheidetrichter 
iibergefuhrt und mit HJP04 stark angesauert. Darauf wird mehrmals mit A. aus- 
geschuttelt. Nach dem Trocknen uber N a,S04 und Verdunsten des A. bei ± 4 0 °  
wird die Benzoesaure bei 115—120° sublimiert. Aua dem Gewichtsyerlust ergibt 
sich die Benzoeaauremenge. (Chemiach Weekblad 11. 460—63. 23/5. Utrecht.)

SchOn f e l d .
F. J . B ates und F. P. P h e lp s , Berićht uber den E in  fiu fi atmospharischer Be- 

dingungen a u f die Zuckerpriifung. Auf die Verdampfung roher Zuckerlsgg. wahrend 
des Filtrierens wurde eine yereinfachte Form der MAEYlNachen Yerdampfunga-
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gleichung angewendet. Die Formel Q =  C {Pa— P b) T  gibt die Beobachtungen 
recht gut wieder, und e3 bedeutet Q die auf Verdampfung wahrend der Zeit T  
zuriickzufiihrende Anderung, P b den Dampfdruck der Zuckerlsg. und P„ den 
Sattigungsdruck in der Luft bei der Temp. dea Taupunktes. Die Konstantę wurde fur 
verschiedene Bedingungen bestimmt, und zwar polarimetriBch oder durch Wśigung. 
Bei langsamem Filtrieren spielt das Verdampfen eine nicht zu vernachlassigende 
Rolle. Man kann diesen Fehler durch Bedecken des Trichters beseitigen oder 
durch Anwendung der Formel Q — 0,0006 (P„—Pb) T. (Journ. Franklin Inst. 177. 
572—73. Mai. U. S. Bureau of Standards.) Me y e r .

R. W oy, Tabelle zur Bestimmung der Dićhte von Melasse. Im Handel mit 
Melasse wird fiir die Melasse eine Mindeatdichte von 76° Brix =  40,3 alten Graden 
Baumć yerlangt und fiir die Best. der D. das Verf. der halben Yerdiinnung, das 
bei der Steuerabfertigung der Melasse yon jeher ubliche Verf., yorgeschrieben; zu 
benutzen ist die neue amtliche Tabelle der Kaiserlichen Normaleichungskommission. 
(Vgl. auch das „Futtermittelbuch“, herausgegeben vom Verein Deutscher GroB- 
handler in Diinge- u. Kraftfuttermitteln.) Zur Vermeidung der erforderlichen Um- 
rechnungen gibt Vf. eine Tabelle, die unter Zugrundelegung der DOMKEscben 
Tabelle (Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 62. 302) ausgearbeitet wurde. Zur B est der
D. wagt Vf. in einem Becherglase von etwa 120 ccm Inhalt 50—52 g Melasse ge- 
nau ab, gibt 50 ccm h. W. zu und lost durch Umriihren mit einem mitgewogenem 
Glasstabe. Nach dem Abkiihlen wird die Wassermenge genau auf das Gewicht 
der Melasse gebracht, durchgeriihrt und die D. im Pyknometer bei 20° bestimmt. 
Aus der Tabelle des Vfs. sind die der scheinbaren D.20j0 entsprechenden Grade 
Brix u. alten Grade Baumć unmittelbar zu entnehmen. (Ztschr. f. óffentl. Ch. 20. 
167—69. 15/5. [11/4.] Breslau.) ROh l e .

H a rry  Mc Corm ack, Mahlen von Weizen und Wertbestimmung von Mehl. Ein 
zusammenfassender Bericht iiber die Ergebnisse gleichzeitiger Weizen- und Mehl- 
unters. der gleichen Partien an yerschiedenen Untersuchungsamtern. Die stark 
difierierenden Gutachten machen es dringend notwendig, die Analysenmethoden 
einheitlich festzulegen. (Journ. of lud. and Engin. Chem. 6. 423—28. Mai 1914. 
[8/9.* 1913.] Chicago. Lab. d. AusiouR-Inst. f. Technologie.) Grimme.

L. R e u tte r ,  Analyse von stabiliertem Kakao. Unter Stabilierung yersteht 
Vf. die Verhinderung der Fermentation des frisch geernteten Kakaos. Die iiblichen 
Fermentierungsverff. haben nur den Zweck, die iiuBere fleischige Fruchthiille durch 
die Einw. der in ihr yorkommenden Fermente so in ihrem Zusammenhange zu 
lockern, daB sie sich leicht von dem eigentlichen Samen trennen laBt. Die Fer- 
mentierung ist natiirlich auch von recht tiefgehender Wrkg. auf die Zus. des 
Samens, desbalb wird sie neuerdings durch die Stabilierung ersetzt, d. h. durch 
Behandlung mit l°/oig. Sodalsg. (10 Min. bei 45°). Der Erfolg ist der gleiche wie 
bei der Fermentierung. ZweckmaBig folgt auf die Stabilierung eine Sterilisation 
der vom Fruchtfleisch befreiten Samen. So aufbereiteter Kakao ist unbegrenzt 
haltbar, enthalt keinen praformierten Zucker, sondern letzterer entsteht erst bei 
der Hydrolyse neben Theobromin und Gerbstoff. Das Theobromin befindet sich 
nicht in freiem Zustande, sondern gebunden an andere Verbb. Fermente fiihren 
den stabilierten Kakao, der noch den blaulichen Bruch der frischen W are hat, in 
die briiunliche, gebrauchsfiihige W are iiber. Kaffein lieB sich im Kakao nicht 
nachweisen, iith. Ol ist naturell nur in Spuren yorhanden. — Chem. Unters. der 
Verb. Theobromin Kakaorot. Zur naheren Erforschung der Bindung des Theo- 
bromins im Kakao wurde stabilierter, sterilisierter Kakao nach dera Pulyern ent-
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fettet und mit was. Methylalkohol eitrahiert. Aus der Lag. erhalt man beim Ab- 
dampfen einen rotyioletten. featen Korper, durchaetzt mit mkr. kleinen, weiBen, 
reehteekigen Kryatallen, F. 184—185°, 1. in W. farblos, mit neutraler Rk., die Lsg. 
braunt aich beim Stehen an der Luft, enthalt keinen Zueker. Die Verb., fiir die 
Vf. den Namen Cacaorin yorschlagt, entapricht der Zua. C10H ,0O6N8. Dareh Hydro- 
lyae oder durch fermentative Einw. friacher Kakaopulpa wird Theóbromin abge- 
apalten. Au fi er Cacaorin wurde aua der waa. methylalkoh. Lag. Kakaorot in yiolett- 
roten Blattehen iaoliert. Geruchloa, wird an der Luft durch Oxydation braunlich. 
L. in W., Methylalkohol, verd. A., verd. Alkalien unter Gelbbraunfarbung, verd. 
SS. unter lebhafter Rotfarbung. Bei der Hydrolyae entateht unter COa-Entw. und 
Abacheiden eines braunlichen Nd. ein rechisdrehcnder Zucker, beim Scbmelzen mit 
KOH entateht eine waiBe M., die teilweiae in w. W., teilweise in angeaauertem 
W. 1. ist. Die Lag. in w. W . gibt mit zahlreichen Fallungareagenzien charakte- 
riatiache Ndd. (mit FeCls gelbbraun, Ammoniummolybdat braunlich , Pb-Acetat 
weiB uaw.), reduziert weder KMnO^ noch FEHLINGsche Lag. und gibt mit Kalk- 
wa8ser keinen Nd., der in angeaauertem W. 1. Anteil reduziert KM n04 u. F e h l in g - 
ache L8g. Die Bruttoformel dea Kakaorots ist Cł0H60NO,7. — Die bei der Hydro
lyse sich unl. abscheidenden braunen Flocken, yon Vf. Kakaobraun genannt ent- 
sprechen der Zua. C„,H78N 03ł. — Die phyaiologische Priifung dea in was. Methyl
alkohol 1. Anteilea des atabilierten Kakaoa ergab eine kymographiache Kurye 
ahnlich der dea Kaffeina, diuretische Wrkgg. konnten nicht konatatiert werden. 
(Schweiz. Apoth.-Ztg. 52. 308—12. 21/5.; 322—25. 2S/5. 335-39 . 4/6. 1914. Frei- 
burg, Schweiz. [28/8.* 1913.].) Gbim m e .

L. V andam , Nachweis von Verfalschungen von Milch durch Abrdhmung. Ala
£

neue Konstantę in der Milchuntera. benutzt Vf. denW ert — , wobei c =  %  Caaein
9

und g =  °l0 Fett. Zu aeiner Beat. werden 20 ccm Milch mit SO ccm W. u. 1 ccm 
Esaigaaure (1 : 10) auf 40° erwSrmt und 2 Stdn. atehen gelaaaen. Auf gewogenem 
Filter Nd. sammeln u. F iltrat auf 250 ccm auawaachen. Filter -)- Nd. werden bei 
97—98° bia zur Gewichtskonatanz getrocknet Gewicht — Filter =  Unloalichea (/). 
Ea besteht aua Caaein -j- Fett. Der Fettgehalt wird nach ROSE-GOTTUEB be- 
atimmt: I — g —  e. An groBen Analyaenreiheu atellte Vf. feat, daB obigea Ver- 
haltnia c : g bei Milch mit iiber 4°/0 F ett im Mittel 0,63, bei Milch mit 3—4% F ett
0,73, bei Milch mit 2—3%  F ett 0,84% betragt. Zuaatz yon W. yergroBert das 
Yerhaltnia. Hierfiir gibt Vf. zahlreiche Beiapiele, betrefFa derer auf daa Original 
yerwiesen werden muB. Aber auch anormale Milch gibt bedeutend hohere Werte. 
(Ann. des Falaifications 7. 187 — 95. April. Bruaael. Zentralnahrungamittel-Lab.)

G e ijim e .
L. L em atte , Bestimmung der Monoaminosauren im  Blut. Daa friiher zur 

Aminoaaurenbeat. im Harn beachriebene Verf. (ygl. Buli. d. Sciences Pharrracol. 
20. 577; C. 1914. I. 500) wird in folgender Weise fur die Best. von Amińosawren 
im B lut abgeandert. Daa durch AderlaB entnommene Blut (A ) wird mit dem 
gleichen Volumen einer 30%ig. Lag. yon Phosphorwolfram8aure und mit %5 dea 
Volumena konz. H2S0< yersetzt und mit W . auf 50 ccm verd. Man filtriert, fiigt 
etwaa Phenolphthalein zu und titriert mit NaOH bia zur alkal. Rk. Den Uber-

schuB an Phosphorwolframsaure fallt man mit ^  ccm einer 25%ig. CaCl, und

3j4 '
g ib t — ccm 30%ig- K-Oxalat zu. Daa so von Sn und Phosphorw olfram saureO
befreite F iltrat wird neutraliaiert und nach RonCHŻSE formoltitriert. (C. r. d. l’Acad. 
des sciencea 158. 1379-81. [11/5.*].) Gc g g en h e im .
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H o w ard  T. G raber, Beobachtungen uber die Werłbestimmung von Verdauungs- 
fermenten. Bei der Werłbestimmung von Pankreatin sind vor allein auf folgende 
Punkte Riicksicht zu nehmen: Es soli stets die gleiehe Stiirkesorte gewonnen 
werden, sie soli neutral sein, die Reaultate miissen auf einen einheitlichen Wasser- 
gehalt der Teststarke umgerecbnet werden, u. schlieBlicb muB die ala Reagens ver- 
wandte Jodlsg. stets die gleiehe Temp. haben, da die Rk. in der Warme schwiieher 
ausfallt ais in der Kalte. (Journ. of Ind. and Engin. Chem. 6. 402—3. Mai 1914. 
[25/3.* 1913.] Detroit. Digestiye Ferments Co.) Gr im m e .

M. Raffo und G. A d an ti, Beitrag zur Kenntnis einiger Pflanzenole. Die Vif. 
haben festgestellt, daB mit Vorteil bei Viscositatsbestst. nieht mit den Ólen selbst, 
sondern mit dereń fi. Fettsauren gearbeitet wird. Die erhaltenen Untersehiede 
sind viel pragnanter, auBerdem gestattet die Methode den Nachweis von Fremd- 
olen. In  einer Tabelle bringen die Vff. die so erhaltenen W erte fur die wichtigsten 
Pflanzenole, in einer zweiten wird an zahlreichen Beispielen gezeigt, daB die Vis- 
cositat je  nach dem gemaehten Zusatz steigt oder fallt. (Boli. Chim. Farm. 53. 
33—36. 17/1. Bologna. Chem.-pharm. Inst. d. Univ.) Grim m e .

A. A. Besson, Die Bestimmung des Feitsauregehaltes in Seifen. Bei der Best. 
des Fettsauregehaltes in Seifen ist Schwefelather dem Petrolather yorzuziehen, An- 
wendung des Sapometers ist giinstiger ais die Benutzung eines Seheidetriehters. 
Die Fettsauren konnen unter Befolgung bestimmter Vorschriften stets ais solche 
gewogen werden und brauchen auch bei Anwesenheit fliichtiger Fettsauren nicht 
in ihre Salze umgewandelt zu werden. Zur Fettsaurebest. werden von harten 
Seifen 10—15 g, yon weichen 20—25 g in etwa 100 ccm W. gel., in das Sapometer 
gespiilt, in welchem sich 25 ccm 2-n. H9S 04 und etwas Metbylorange befinden, 
nach dem Erkalten mit etwa 100 ccm A. und W. versetzt u. gemischt. Naehdem 
Schichtentrennung eingetreten ist, wird da3 A.-Vol. abgelesen. Man laBt nun zwei- 
mal einen aliquoten Teil der Atherlsg. ab. In dem einen Teil wird der A. auf 
dem W asserbade entfernt, der Kolbeninhalt gewogen, dann mit A. gel. und mit 
s/i0-n. Lauge titriert. Der andere Teil wird direkt mit alkoh. Lauge titriert. W ird 
bei der zweiten Titration mehr Alkali verbraucht ais bei der ersten, so ist eine 
eutsprechende Korrektion anzubringen. Handelt es sich um Unters. gefiillter Seifen 
oder von Waschpulvern, so wird die Substanz vorher im Becherglas zersetzt und 
dann erst in das Sapometer filtriert. (Chem.-Ztg. 38. 645—47. 21/5. u. 686—87. 30/5. 
Basel.) J dng .

L. F arcy , Bestimmung von Eiern in  Teigwaren. Die Best. von Eiern in Teig- 
waren kann sowohl auf Grund des Eigelbes, wie des EiweiBes gefuhrt werden. 
Bei einer Best. auf Grund des Eigelbes bestimmt man nach JuCKENACK im Ather- 
estrakt das Lecithin, welches auf Eigelb umgerecbnet wird. Zur Best. auf Grund 
des EiweiBes wird angegeben, daB der wss. Auszug bei 30—35° mit MgSO< ge- 
sattigt werden soli, nach 12 Stdn. wird filtriert und das F iltrat mit konz. H N 03 
yeraetzt. Aus der Starkę der eintretenden Triibung soli man den EiweiBgehalt 
berechnen. Die erhaltenen W erte konnen jedoch nur ais annahernd bezeichnet 
werden. Verss. des Vfs., die Best. genauer zu maehen durch Anfugung von 
Farbreaktionen (Biuret, M illo n , Y oisenet), verliefen negatiy, da das MgS04 Neben- 
reaktionen heryorrief. Statt dessen wurde schlieBlich die Best. des N nach K xel- 
Dahl herangezogen. 2 g der fein gepulyerten, trockenen Probe werden nach 
Durchfeuchten mit 50 ccm W. mit HaS04 in Ggw. yon Hg aufgeschlossen und wie 
iiblich destilliert. Es ergab sich, daB bei Bereebnung des EiweiBes (N X  6,25) 
auf 1 kg Masse bei einem Gehalte yon 10,80% EiweiB im Mehl der EiweiBgehalt
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durch Zugabe von je  1 Ei um je  0,35 — 0,37% anateigt — Verg!eichende Bestst. 
ergaben, daB der EiweiBgehalt aus Eiern nieht storend wirkt auf die Best. des
1. MehleiweiBes nach R ou ssea u x  u. Sir o t  (Ann. des FalsificationB 6. 78; C. 1913.
I. 1309). (Ann. des Falaificationa 7. 183—87. April. Paris. Zentrallab. d. Finanzlab.)

Gk im m e .
R o b e rt M arc , iiber die Kolloidbestimmung in Bieren. Nach der friiher (Kol- 

loidchem. Beih. 5. 375—410; C. 1914. I. 1849) besehriebenen Methode zur Best. des 
Gehaltes einer Lsg. an kolloiden Sto/fen -wird die betreflende Lsg. mit einer ge- 
niigenden Menge eines unl. Kryatallpulyera ausgeschiittelt, wodurch die Kolloide 
herausadsorbiert werden, nieht aber die nichtkolloiden, gel. Stoffe. Vor und nach 
dem Aussehutteln wird der Gehalt der Losung mittels des Interferometers von 
ZEISS optisch untersucht. Die Differenz laBt einen SchluB auf den Kolloidgehalt 
zu. Diese Methode wird nun zur Best. des Kolloidgehaltes in Bieren angewendet. 
Ais Adsorbens wird das Bariumsulfat empfohlen, das aber Bchwer in genugender 
Reinheit zu erhalten ist. Aus den Messungen an einer groBeren Anzahl friacher 
und achaler Flaachen- und FaBbiere werden keine SchliisBe gezogen. (Kolloid- 
Zeitschrift 14. 181—86. April. [Januar—15/2.] Jena. Phys.-chem. Lab. d. Mineralog. 
Inst.) Me y e r .

R. G oubau, Untersuchung iiber die Ersetzungskurven (courbes de deplacement) 
einiger organischer Basen; Anwendung zur Bestimmung einiger Alkaloide. In der 
physikalisch-chemischen Yolumetrie bezeichnet man ala die Eraetzungakurye einer 
Base die Kurye, welehe die Anderung der elektrischen Leitfahigkeit einer Lsg. 
eines Salzes dieser Baae auf Zusatz steigender Mengen einer anderen Base wieder- 
gibt, wenn diese zweite Base die erste in dem Salze yollstandig zu ersetzen ver- 
mag. W ahrend von den analogen Neutralisations- und Fiillungakuryen in der 
ąuantitatiyen Chemie sehr hiiufig Gebraueh gemacht wird, haben diese Ersetzunga- 
kurven bisher keine praktiBche Anwendung gefunden. Die Messungen wurden so 
vorgenommen, daB zu einer bekannten Menge der schwachen Base eine bekannte 
Menge uberschuaaiger Salzaaure gegeben und dann nach Bedarf mit W. oder A. 
verd. wurde. Nachdem dann bei bestimmter Temp. die elektriache Leitfahigkeit 
gemessen worden war, wurde in Portionen von 0,1 ccm 1-n. oder 0,1-n. Natronlauge 
hinzugefugt u. die Leitfahigkeit wiederum bestimmt. Die Kuryen, welehe die Er- 
gebnisse daratellen, bestehen aus drei Teilen: Der erste Teil entspricht der Neu- 
tralisation der Uberschiiasigen Salzsaure, der zweite Teil ist die eigentliche Er
setzungskurye, und der dritte stellt die Vermehrung der Leitfahigkeit infolge des 
tłberschusses der hinzugefugten Base dar. Die Ersetzungskurye steigt yon linka 
nach rechts, wenn die Wanderungageschwindigkeit des Kationa der atarken Base 
groBer iat ala die Wanderungageschwindigkeit des Kations der schwachen Base. 
Sind beide Geschwindigkeiten gleichgroB, so ist die Kurye horizontal, u. sie fallt 
sehlieBlich ab, wenn die Geachwindigkeit des Kations der schwachen Base groBer 
ist ais die des Kations der atarken Baae. Je  nach ihrer Aciditat muB die Er
setzungskurye dann auch noch einige Knicke aufweiaen. Der Knick zwiachen Neu- 
traliaationskurye und Ersetzungskurye ist um so seharfer, je  weniger die ach wachę 
Baae hydrolysiert ia t  Nach dieser Methode werden nun Cocain, Homatropin, 
Atropin, Coniin, Nicotin, Aconitin, Pilocarpin, Morphin, Kodein, Chinin, Chinidin, 
Cinchonidin, Cinchonin, Strychnin und Brucin  durchgemessen. Beaehtenswert ist, 
daB sich.diese Bestst. mit sehr kleinen Mengen Materiał ausfiihren lassen. (Buli. 
Acad. roy. Belgiąue, Classe dea seiences 1914. 63—90. 10/1. Uniy. Gent.) Me y e r .

P. N ico lard o t, Bestimmung der Saure in Leder. Vergleichende Verss. mit 
den yerschiedensten Methoden zur Best. der freien Schwefelsaure in Leder ergaben,
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daB die offizielle Methode nach B alland  und MALJEAN keine einwandsfreien 
Resultate liefert. Zur Best. des Gesamtschwefels fiihrt man am besten eine Ver- 
brennung in einer groBen Bombę unter 10 Atm. Druck in Ggw. von uberschiissigem
O aus. Die Best. der Gesamtsaure wird am besten durch Auskochen mit "VV., der 
freien H t SOi durch Kochen in Ggw. von BaCO„ ausgefiihrt. Die beate Wert- 
bestimmungsmethode fiir Leder iat stets die dynamometrische. (Ann. des Falsi- 
ficationa 7. 195—202. April.) Gr im m e .

H a rry  W. R edfleld , Eine Ursache zu niedriger Werte bei der Priifung von 
Pfefferminzol. Eine achwerwiegende Fehlerąuelle bei der Untera. von PfefFerminzol 
kann in dem bei den yerachiedenen Erhitzungen benutzten Kiihlermaterial liegen. 
Der alte ALLlHNache Kiihler wirkt nicht energisch genug, so daB Verdampfunga- 
yerluate eintreten konnen. Eine Reihe yergleiehender Beatat. ergab bei ihm 
gegeniiber modernen Kugel-, Schlangen-, resp. Rapidkiihlern Minderwerte von im 
Mittel 0,33% Eatermenthol, resp. 4,87°/0 Geaamtmenthol. (Journ. of Ind. and Engin. 
Chem. 6. 4 0 1 -2 . Mai 1914. [26/4. 1913.] Ithaca, New York. Cornell  Uniy.)

Grim m e .
Oh M a la tea ta  und E. d i N o la , Beitrag zur Untersuchung von Firnissen. In 

neuerer Zeit tauchen neben den iiblichen mit Pb-, Mn-, Zn- oder Ca-Verbb. herge- 
stellten Fimisaen aolche auf, bei denen ais Sikkatiy Co-Salze gedient haben. Zum 
Nachweis letzterer konnen folgendo Rkk. dienen: Eine eaaigaaure Lag. von Nitroso- 
(?-naphthol farbt sich in der Kalte beim Sehiitteln mit Firnis rot unter Abacheidung 
eines roten Nd. des betreffenden Co-Salzes. Die Rk. gelingt auch mit Lsgg. des 
Firnis in A., A., PAe. etc. Lagg. dea Firnis in organischen Solyenzien geben mit 
dem l,2-Diaminoanthrachinon-3-sulfoaaureagens der V1T. (Boli. Chim. Farm. 52. 819; 
C. 1914. I. 820) eine sofortige tiefgriine Farbung, die sich bald in eine tiefblaue 
untere und eine gelbe obere Schicht Bcheidet. Der Co-Zusatz laBt aich auch mit 
konz. Rhodanammoniumlag. nachweisen. Ea entateht eine aehr charakteriatische 
Blaufarbung. Bei gleichzeitiger Anwendung yon Mn-Salzen lasaen sich diese in 
ath. Lsg. durch Zusatz von H ,0 2 nachweisen. Ea fśillt braunea Manganoxyd. — 
Da obengenannte Rk. mit l,2-Diaminoanthrachinon-3-sulfosaure auch mit Ni und 
Cu eintritt, so kann sie sinngemaB auch zum Nachweis der KontaktaubBtanz in 
geharteten Fetten dienen. (Boli. Chim. Farm. 53. 6—7. 3/1. 1914. [August 1913.] 
Mailand. Chem. Lab. der Zollyerwaltung.) Gr im m e .

R ap p , Uber die pliysiologische Wertbestimmung der Digitalisblatter und iiber 
die Enzyme der Digitalispflanze. Vergleiehende Wertbeatst. ergaben, daB fur die 
pharmazeutische Praxia die HALEsche Methode der FoCKEschen unbedingt vorzu- 
ziehen ist. Von Fermentrkk. iat die Guajacrk. die beate, da man mit ihrer Hilfe 
nachweisen kann, ob ein Digitalispulyer in einwandfreier Weise hergestellt wurde, 
oder ob beim Trocknen hohere Tempp. yerwendet wurden. Die physiologischen 
Methoden sind zurzeit die einzigsten, die sichere Resultate bei der Beat. des Gift- 
wertes liefern. (Schweiz. Apoth.-Ztg. 52. 321—22. 28/5. Miinchen. Stiidt. Kranken- 
haua links d. Isar.) Grim m e .

E rw . R ich te r, Alkoholbestimniungen in pharmazeutischen Praparaten. Eine in 
allen Fallen braucbbare Methode zur Be3t. dea Alkoholgehaltea in pharmazeutiachen 
Praparaten iat die von T h o r pe  und H olmes (Proceedinga Chem. Soc. 19. 13; C. 
1903. I. 603) angegebene. In  einem Scheidetrichter mischt man je 30 g der frag- 
lichen Tinktur u. einer 15°/0ig. NaCl-Lag., schiittelt die Mischung mit 30—40 ccm 
PAe., Kp. unterhalb 60°, krśiftig durch u. stellt beiseite, bis die untere, alkoh.-wss, 
Schicht klar geworden ist. H ierauf laBt man dieselbe ab, schiittelt sie wenn notig
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noeh mit etwaa gebrannter Magnesia, bringt 50 g dea Filtrates (=» 25 g Tinktur) 
in ein Kolbchen u. destilliert den A. in ein 50 ccm-Pyknometer ab. Der Alkohol- 
gebalt vou Spiritus aethereus kann in gleicber Weise beatimmt werden. Pil., welche 
Seife oder NH, enthalten, miiasen yorher angesauert, Tinkturen, welche fliichtige 
SS. enthalten, yorher neutraliaiert werden. — Auch die Berechnung des Alkohol- 
gehaltes nach A nselm in o  aus der D., dem Trockenriłckstand u. der sogenannten 
Erhohungazahl E  gibt brauchbare Resultate. (Pharmaz. Ztg. 59. 430—31. 30/5.)

DUst e r b e h n .

Tecknlsclie Chemie.

P a u l R ,ohlaud, Die Klarung und Reinigung von Abwassern. Die allgemeine 
Analyse der Abwasaer, die sich auf die Best. des Gesamtruckatandea, des Gliih- 
verlustea, der oiydierbaren organischen Substanz, des Stickatoffs und event. des 
Zuckers erstreckt, ist unzureichend. Zum mindesten miiasen noch die Kólloidstoffe 
bestimmt werden. Dazu eignet sich das Kolloidtonreinigungsverf. (Ztschr. f. 
Spiritusindustrie 37. 58; C. 1914. I. 825), das darauf beruht, daB Kolloide leicht 
kompliziert zusammengesetzte Farbstoffe adsorbieren, u. das achliefilich auf colori- 
metrischem W ege ausgefiihrt wird. Eine beaondere Stellung nehmen die Sulfit- 
celluloseablaugen ein, dereń gelbbrauner Farbstoff von dem Ton nicht adsorbiert 
wird. LaBt man diese Laugen an der Luft stehen, so gehen die jedenfalls orga
nischen Eisenoxydulyerbb. in Eiaenoxydverbb. uber, die auf Zusatz von Ferrocyan- 
kalium Berlinerblau liefern, das sich wiederum leicht adsorbieren laBt. Ein Teil 
des gelbbraunen Farbstoffes bleibt aber trotzdem noch in Lsg.

Es wird dann die Klarung einiger Abwasser erortert, die aich nur auf die 
feinen, festen Bestandteile bezieht, wahrend die Reinigung sich auf die in dem Ab
wasser gel. Stofle, ParbstoSe und kolloidgel. StoSe, bezieht.

Zum SchluB wird gegen die MiBCsche Ansicht polemisiert, daB man Abwiisser, 
hausliche, durch Schiitteln mit einem krystallinischen Pulver klaren kann, und daB 
ein krystalloider Stofi nach der Adsorption von Kolloiden kolloide Eigenschaften 
annehmen kann, die ihn befahigen, Kryatalloide zu adsorbieren. Die Adsorption8- 
fahigkeit kolloidgel. Stofie ist so sehr eine Eigenschaft der Kolloide, daB es mehr 
ala unwahracheinlich ist, daB Kryatalloiden die beiden oben erwahnten Punktionen 
zukommen. (Kolloid-Zeitschrift 14. 195—96. April. [15/1.] Stuttgart.) Me y e r .

J . W . Cobb und G. D oug ill, Korrosionen durch geldsten Sauerstojf. Vff. haben 
die oxydierende Wrkg. sauerstoffhaltigen W. auf Eistn  gepriift, u. zwar aollte fest- 
gestellt werden, in welchem MaBe geloster Sauerstoff fur das Rosten von mit h. 
W . gefullten Rohren yerantwortlich zu machen ist. Der yerwendete App. bestand 
aus einer sehr geneigt stehenden eisernen Rohre von 6 FuB Lange und 1 Zoll 
lichtem Durchmeaaer, die am unteren Ende durch einen kleinen, etwa einen FuB 
langen Rohrenofen erhitzt werden konnte. Durch die Rohre wurde von unten nach 
oben mit Luft gesattigtes W . aua einem App., der auf gleiches Niveau eingestellt 
werden konnte, gefiihrt, derart, daB in 24 Stdn. 101 W. bindurchstromten; da das 
Rohr 0,93 1 faBte, wahrte das Durchstromen von unten nach oben etwa 21/ł Stde. 
Am oberen Ende gelangte das W. in einen Gassammler, iu dem etwa in Freibeit 
gesetztes Gas gesammelt und zur Analyse entnommen werden konnte. Die Ergeb- 
nisse der Unterss. sind, daB groBere Mengen gel. O in dem W. oder Gaa, das den 
App. yerlieB, nicht festgeatellt werden konnten, daB der O yielmehr yon dem 
eiaernen Rohre aufgenommen worden war und das Rosten des Eisens yerursacht 
hatte. Die Halfte des yerfiigbaren O war in dem kurzeń erhitzten Teile des Rohres 
yerbraucht worden. Der weitere Yerlust an O geschah in dem nicht erhitzten
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Teile dea Rohres; er konnte yerhindert werden, wenn das durch das Erhitzen aus- 
getriebene Gas am Ende der erhitzten Strecke entnommen wurde. Bei weiteren 
Verss. zeigte sich, daB das Aufkochen lufthaltigen W. ein wirksames Mittel zur 
Verhinderung des Rostens ist, ebenBO wie das Behandeln von mit Luft gesattigtem 
W. mit NaOH und FeSO.,. (Journ. Soc. Chem. Ind. 33. 403—7. 30/4. [26/1.*].)

ROh l e .
A lb e rt S anveur, Weićher Stahl und setne Behandlung. Zur Erlauterung der 

mctallographischen Methoden werden die yerschiedenen Gefugebestandteile der 
Eiaen- und Stahlvarietaten, insbesondere dea weichen Stahls, an der Hand einiger 
graphischer Darstst. und einiger metallographiseher Atzbilder erortert. (Journ. 
Franklin Inst. 177. 501—10. Mai. H arvard  Univ.) Me y e r .

H ans M ennicke, Die Metallurgie des Wolframs in  den Jahren 1911 bis 1913. 
Zusammenfassende Darst. der industriellen u. technischen Fortachritte. (Chem.- 
Ztg. 38. 511—12. 21/4. 569-70 . 5/5. 631—33. 19/5. u. 666-68 . 26/5.) Jung .

C hester B. D uryea, Handelsmaltose. Eine zuaammenfassende Beschreibung 
der alteren und neueren Verff. der Herst. von Maltose und Glucose aus Starkę. 
(Journ. of Ind. and Engin. Chem. 6. 419—23. Mai. [29/1.] Brooklyn, N. Y. 120. 
85ste Street.) Gbim m e .

H en ry  A. G ard n er, Verdnderungen in  Ólen und Farbenpasten, die a u f die 
Autohydrolyse der Glyceride zuriickzufiihren sind. (Vgl. Journ. Franklin Inst. 175. 
59; C. 1913. I. 863.) Es wird den Ólmiillern geraten, ihr Leinol vor dem Verladen 
auf 100° zu erhitzen. Das so behandelte Ol ist gegen Bakterienzeraa. immun und 
steril u. ist daher sehr gut geeignet zur Herst. yon baaischen Pigmentfarben, die 
Blei- oder Zinkoiyd enthalten. Ferner muB daa Ol gut filtriert werden. Ole, die 
eine gewisse Menge Grund enthalten, sind zur Herst. basischer Pigmentfarben 
wenig geeignet. (Journ. Franklin Inst. 177. 533—40. Mai. The Inst. of Industrial 
Research, Washington.) Me y e r .

J. P av lićek , Uber die liaffination des Cocosoles mittels konzentrierter Schwefel- 
saure. Die Resultate der mit 0,5—2% konz. H2S 04 yorgenommenen Raffinations- 
yeras. werden vom Vf. folgendermaBen zusammengefaBt: Rohes Cocosol darf mit konz.
H ,S04 wohl raffiniert werden, jedoch nur mit maiimal l°/0 seines Gewichtes. Neben 
einer teilweisen Bleichung werden im Ole die Stoffe yon gelatinoaer und alburni- 
noser Natur entfernt, aowie das den kratzenden Gesehmack des Oles yerursachende 
Alkaloid. Der Geruch wird yerbeasert. Die sich an die H ,S 04-Behandlung an- 
achlieBende Desodoriaation gescbieht leichter, ais bei angesauertem Ol. Das 
desodorisierte Ol wird sehr achwer ranzig. — Mit ateigender H2S 04-Menge sinkt 
der Gehalt an fliichtigen FettBauren, und ateigt die Saurezahl (s. Tabellen im Ori- 
ginal). In der Asche der raffinierten Ole konnte keine H2S 04 nachgewieaen werden, 
woraus folgt, daB bei der Raffination folgende Rk. stattfindet:

C17H3s.C O O H -f H2S 04 =  C17Ha3(0S020H )C 00H  C„H 31(0 H )C 0 0 H + H sS04.

(Seifensieder-Ztg. 41. 566—68. 20/5. Hodolein.) SchOn f e l d .

R o b e rt B. K ranss, Die Herstellung von Trypanrotverbindungen mit Jod und 
and anderen Substanzen. In der Einleitung wird auf eine Arbeit von P. A. L ew is  
(Arch. Intern. Med. 10. 68) hingewiesen, in der das Verhalten yerschiedener Farb- 
stoffe wie Trypanrot, Trypanblau und Isaminblau gegen tuberkulose Gewebe einer
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experimentellen Unters. unterzogen ist. Verbb. yon Trypanrot mit Jod, Jodoform, 
Thymol, Eucalyptol, Guajacol, Phenol, Kresolen, Zimtsaureestern und Pyrrol sind 
hergestellt, u. in dieselben ist zum Teil Jod eingefiihrt. Die Jodbeatst. Bind nach 
Ke n d a ll  (Journ. Americ. Chem. Soc. 34. 894; C. 1912. II. 953) ausgefuhrt. 
Trypanrot ist zuerat von E h k l i c h  und S h ig a  (Beri. klin. Wchschr. 41. 13) bei der 
Behandlung eiperimenteller Infektion yerwendet worden. Die beiden Autoren 
geben dem Trypanrot die Formel C3,H ,0O15N6S6Na4 (I.). Die Verb. ist aus 1 Mol. 
Tetrazobenzidinmonosulfosaure und 2 Mol. |?-naphthylamindisulfosaurem Natrium, 
R-Salz, gebildet. Vf. erhielt das Trypanrot nur, wenn er von unreinen Ausgangs- 
materialien ausging.

___  SO,H

, , T Hi i- NHi i iN a S O .^ ^ ^ S O s N a  N a S O ^ ^ ^ ^ S O jN a

n  C0H3(SO3H ) - N = N - C 10H<(NH2XSO3Na), [2,3,6]
' Ó8H4----------- N—N—C„H,(N H2) J  (SO,N a.\

III. IV.
C6H3(SO3H ) - N = N - C l0H,(NHa)(J)(SOsNa)2 C8H,(SO3H ) - N = N - C I0H3J a(SO3Na), 

------------N = N - C ;0H3(NHaXJXSO3Na)a Ó6H4----------- N = N - C 10H3J J(SO3Na)ł

C6H8(S03H)—N—N—CloH4(NHjXS03Na), 

C6H9(SO8H ) - N = N - C I0H3(J)(J=OXSO3Na)1 N _ N -C 10H3(NH,XSO3Na)ł

ĆeH4----------- N = N - C 10Hs(J)(J=OXSOsNa)ł VI. C6H ^ C H 3
L-sidy

CsH3(S03H)—N—N—C18H4(N H,)(S03N a)a
Ć„HS-----------N = N - C 10H3(NHJ)(SO3Na)2 C6H3(S03H )-S [—N—CI0H4(NH,XSO3Na)»

| y i  C6H4------------- N—N—C10H3(NH2)(SO3N a),V II. V III . i . H . < g HCH
x c 3h 7

X. h 3c - c6h 3o -o c - c h = c h —CbH5 IX. CaH4OH 
CeH,(SOaH ) - N = N - Ó 10H3(NH,)(SO3Na)J ę 6H3(S O ,H )-N = N -C 10H3(NH3XSO3Na)> 
Ć6H4-----------N—N—C10H3(NHa)(S03Na)a Ó6H4-------------N = N - C I0H3(NHs)(SO3Na)*

h 3c - 6 9h 3o -o c - c h = c h - c 6h 5 c9h 4o h

Monojodtrypanrot, C3SH190 16NsJS5Na4 (II.). B. aus Trypanrot (25 g) und K J 
(16 g in 125 g W.) durch Zugabe von HsS 04 konz. (25 ccm). Das Gemisch wird
1 Stde. unter RiickfluB gekocht. Carmesinrotes Pulver. Der Farbstoff ist in W. 
mit roter Farbę 1., unl. in A., A. und Bzl. Mit KOH behandelt, wird er yiolett, 
mit konz. HaS 0 4 blau, beim Erhitzen wird Jod abgespalten. — Dijodtrypanrot, 
C3SH180 15N8J8S6Na (III.). B. durch 3-stdg. Kochen von 25 g Trypanrot mit 100 ccm 
50%ig. A. u. 50 ccm einer gesattigten Lsg. von Jod in Ggw. von Quecksilberoxyd. 
In  W . mit tiefroter Farbę 1. Farbstoff. Mit konz. KOH wird das Prod. yiolett, 
mit konz. H ,S04 blau, und beim Erhitzen wird Jod abgespalten. — Jodoform- 
trypanroł, CjjHjoOjs^SjNai • CHJ3. Beim 6-stdg. Kochen von Trypanrot mit 
Jodoform in Alkohol. In W. lost sich der rotbraune Farbstoff zu einer hellroten 
Lsg., gegen Alkali und konz. HaS 04 yerhiilt er sich analog den yorhergehenden
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Verbb. — Tetrajodtrypanrot, C3łH180 15N4J 4S6Na4 (IV.). Aus Trypanrot nach der 
SANDMEYERschen Rk. herBtellbar. Dunkelbraune M. in W. mit tiefroter Farbę, 
die einen violetten Stich beaitzt, 1. KOH gibt eine dunkelrote Farbę, konz. HsS 04 
yerwandelt den Farbstoff in eine dunkelblaue M., beim Erhitzen wird Jod abge- 
spalten. — Dijoddijodosotrypanrot, C3,H ,„0,7N4J4S5Na4 (V.). Die yorstehende Verb. 
wird in 20°/0ig. NaOH gelost und mit Chlorgaa bei 40° behandelt. Der Gehalt an 
aktivem Sauerstoff betragt 2,09°/o- H J wird durch die Verb. oxydiert.

Thymoltrypanrot, C4SH 3JOi8N„S6Na4 (VI.). B. durch 24-atdg. Kochen von 23 g 
Trypanrot und 15 g Thymol in 300 ccm 50°/0ig. A. Carmesinroter, in W . 1, in A. 
unl. Farbstoff. Mit KOH tritt Farbumschlag in Gelbrot ein, mit konz. H jS04 in 
Dunkelblau, beim Erhitzen wird Jod abgespalten. — Beim Erwarmen yon 25 g diesea 
Prod. mit 30 g NaOH in 200 ccm W. und 10 g Jod auf 80° entsteht Jodthymol- 
łrypanrot, C4,H 3,0 18N8JS6Na4 (VII.). S eh ariach farb en er Farbstoff, in W. 1. Mit 
konz. HaS04 erhitzt, tritt Abspaltung von Jod ein. — jEucalyptoltrypanrot. B. durch 
3-atdg. Kochen von 15 g Trypanrot und 5 g Eucalyptol in 50 ccm 80°/0ig. A. Rot- 
brauner, in W . mit roter Farbę 1. Farbstoff, yon wechselnder Zus., ein Jodderiyat 
iBt gleichfalls hergeatellt. — Guojacoltrypanrot, C8eH260,,N 8S5Na4 (VIII.). B. durch 
3-stdg. Kochen von 25 g Trypanrot und 10 g Guajacol mit 300 ccm 50%ig. A. 
Rotbraunes Pulver, in W . mit roter Farbę, die einen gelblichen Stich besitzt, 1. — 
Beim Kochen mit Jodguajacol resultiert aus Trypanrot Jodguajacoltrypanrot, 
C38H ,50 17N8JS6Na4. Dunkelbrauner Farbstoff in W. mit roter Farbę u. hellgelbem 
Stich 1. KOH gibt eine gelbrote Farbę, mit konz. HaS 04 wird beim Erhitzen Jod 
abgespalten. — Pyrroltrypanrot, Ca8H „0 I6N7S6Na4. Analog herstellbar. In W. 
mit gelbroter Farbę 1., rotbrauner Farbstoff, unl. in A. und A. Mit Iaatin und 
HsS04 oder Phenanthrachinon gibt der Farbstoff keine Pyrrolrk. — Mit Tetrajod- 
pyrrol erhalt man aus Trypanrot Tetrajodpyrroltrypanrot, CS0H19O16N7J 4S6Na4. 
Dunkelbraunes, in W. mit roter Farbę 1. Salz. Mit konz. H ,S 04 wird der Farb
stoff blau, und beim Erwarmen wird Jod abgespalten. — Phenolłrypanrot, 
C44H290 ,7N8S6Na4 (IX.). B. durch Kochen von Trypanrot mit uberschiissigem 
Phenol in alkoh. Lsg. (3 Stdn.). Carmesinfarbener Farbstoff in W. mit gelbroter 
Farbę 1. Die Verb. gibt keine Phenolrk. Mit konz. H2S 04 erwarmt, wird Phenol 
abgespalten. — Di-o-kresoltrypanrot, C46H3S0 17N„S6Na4 (Formel analog IX.). B. in 
analoger Weise. Rotbrauner, in W. mit roter Farbę 1. Farbstoff. Beim Kochen 
mit konz. H2S 04 tritt Blaufarbung und Abspaltung von Kresol ein. — Analog ent- 
ateht Di-m-kresoltrypanrot, C46H3ł0 1JN6SsNa4. Dunkelrotbrauner Farbstoff. — Di- 
p-kresoltrypanrot, C46H330 17N6S6Na4. Dunkelrotbrauner Farbstoff. — Durch Be- 
handeln mit Jod in alkal. Lsg. werden Di-o-łrijodkresoltrypanrot, C<0H,JO17NeJ IJS6Na4, 
Di-m-trijodkresoltrypanrot, C<8H46O17N6J0S5Na4, u. Di-p-trijodkresoltrypanrot, C4ilHj6- 
Oi7N6J6S6Na4, gebildet. — Diciyummyldi-o-kresoltrypanrot, Ce, h 440 19NgS6Na4 (X.). B.
durch Behandeln yon Di-o kresoltrypanrot und Natriumcinnamat in Bzl. bei Ggw. 
von PC16. Es wird bia zum Aufhoren der HCl-Rk. erhitzt. Roter, in W. 1. Farb
stoff, mit H2S 04 wird eine blaue Lsg. und mit Alkali eine gelbrote Lsg. erhalteu. 
Analog resultieren Didnnamyldi-m-kresoUrypanrot, Ce4H44OleN8S5Na4, scharlach- 
farben, und JDidnnamyldi-p-kresóltrypanrot, C04H44OI9N6JeS5Na4, dunkelrot. — Di- 
dnnamyldi-o-trijodkresoltrypanrot, C84H390 19NeJ8S6Na4. Analog aus Di-o-trijodkreBol- 
trypanrot herstellbar. In W. 1., carmesinroter Farbstoff. — Didnnamyldi-m-trijod- 
kresoltrypanrot, C64H33OleNeJ6S5Na4. Carmesinrotes Pulyer. — Didnnamyldi-p-tri- 
jodkresoltrypanrot, C64H3S0 19N6J 8S6Na4. Rotes Pulyer. Alle drei Salze geben mit 
HjS04 blaue Lsgg. und spalten beim Erwarmen Jod ab. (Journ. Americ. Chem. 
Soc. 36. 961—70. Mai. [24/1.] Philadelphia. PA. Uniy. of Pennsylyania. H en r y  
P h ipps  Institute.) St ein h o r st .
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W. F ah rio n , Uber sikkatitfreie Firnisse. Der Vf. stellt folgende Definitionen zur 
Diekuasion: 1. Trockenstoffe oder Sikkaiive sind Korper, welche die Trockenzeit der 
trocknenden Ole abkiirzen. — 2. Anstrichfirnisse aind sikkatiyhaltige Leinole, welche 
in weniger ais 24 Stdn. trocknen. — 3. Liłhographische Firnisse, Statidole, Dickólc 
sind durch Erhitzen unter LuftabschluB yerdickte (polymerisierte) Leinole. (Farben- 
zeitung 19. 1804—6. 16/5.) SchOn f e l d .

M axw ell A dam s und C harles H ilto n , Holsdestillation unter vermindcrtcm 
Druck, ein Seitrag zum Problem der Verwertung von Holsabfallen. Die an der 
Hand zahlreicher Tabellen und Kuryenzeichnungen, sowie Figuren beschriebenen 
Verss. der Vff. ergaben, daB die Nadelholzer des amerikanischen W estens Holz- 
terpentin in technisch ansbeutungswerten Mengen enthalten. So gab z. B. die 
Gelbtanne unter gewissen Bedingungen pro Charge von 4000 lb3 eine Ausbeute 
von 25 Gallons Holzterpentin. Die Terpentinausbeute laBt sich durch Vermindern 
des Arbeitsdruckes erhohen. (Journ. of Ind. and Engin. Chem. 6. 378—82. Mai 
1914. [27/12. 1913.] Reno. Chem. Lab. der Nevada-Univ.) Gkim m e .

Jo h n  H arg e r, Kohle und die Chemie der Verkokung. Zur Trennung der yer- 
schiedenen Bestandteile der Kohlen hat Bedson  das Pyridin  benutzt; seine Losungs- 
fahigkeit wird erheblich gesteigert nach dem Verf. des Vfs., der etwa 1 g fein 
gepulverter Kohle mit 150 g Pyridin in einer starkwandigen Flaache luftdicht ein- 
schlieBt und 24 Stdn. auf 160—180° erhitzt. Eine weitere Trennung des in Pyridin
1. Auszuges geschieht durch Behandeln mit Chlf. Die Ergebnisse einiger ein- 
schlagiger Arbeiten hieriiber werden gegeben und die SchluBfolgerungen besprochen, 
die sich daraus fur die Beurteilung von Kohlen zur Herst. von Koks ergeben. 
Der N scheint in Kohlen in zwei yerschiedenen Bindungsformen yorzukommen; 
ein geringer Teil entweicht beim Verkoken ais NH3, wahrend etwa die Halfte des 
Gesamt-N im Koks yerbleibt. Die weiteren Erorterungen betreffen die beim Oiy- 
dieren von Kohle entstehenden SS. und die yerschiedenen Verkokungsyerff. Bei 
Herst. yon Koks zu metallurgischen Zwecken kann das Yerkoken erst bei niedriger 
Temp. zur Gewinnuug der wertvollen leichten Ole und des reichen Gases erfolgen 
und dann bei hoher Temp. zu Ende gefuhrt werden. (Journ. Soc. Chem. Ind. 33. 
389—92. 30/4. [28/1.*].) RUh l e .

Louis C leveland  Jones, Kohle und ihre Nehenprodukte. Kurze Darst. der 
Entutehung der Kohle, des Kohlenvorrates der Erde, der natiirlichen Nebenprodd., 
wie Naturgas und Petroleum. Es werden einige Verss. angefiihrt, bei denen Holz, 
Lignite, Kohle und Anthrazit in einer eisernen Bombę auf Tempp. yon 188—475° 
erhitzt werden. Die dabei entstehenden Gase, CO„ CsHa, C2H4, CO, CH4, Hs und 
Nt, werden analysiert. SchlieBlich wird noch die Verkoksbarkeit der Kohlen und 
die hierbei abfallenden Destillationsprodd. besprochen. (Journ. Franklin Inst. 177. 
511—31. Mai. [5/3.] Solyay Process Company, Syracuse, N.-Y.) Me y e r .

Lóo V ignon, Uber die Zosungsmittel der Steinkohle. Vf. hat yerschiedene 
Steinkohleusorten des Loirebezirkes mit einer Reihe yon organischen Losungsmitteln 
behandelt. Durch Anilin  lassen sich die Fett-, Halbfett- u. Magerkohlen chemisch 
unterscheiden, Die Fettkohlen enthalten eine relatiy groBe Menge yon in Anilin
1. Substanzeu, die Magerkohlen hieryon nur wenig. Die in Anilin 1. Substanzen 
werden aus ihrer Lsg. durch SS- gefallt. Die durch SS. aus ihrer Lsg. abge- 
schiedenen Substanzen unterscheiden sich yon dem in Anilin unl. Anteil der F ett
kohlen durch einen hSheren H- und einen geringeren Aschegehalt. Ferner liefern 
die erstoren einen zusammenhangenden, blasigen Koks im Gegensatz zu dem in
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Anilin unl. Anteil, welcher einen pulyerigen Koks bildet. Die Fettkohlen geben 
eine betracbtliehe Menge von Substanz an sd. Chinolin ab. (C. r. d. l’Acad. des 
seiences 158. 1421—24. [18/5.*].) D O sterbehn .

F. M ollw o P erk in , Erzeugnissc aus Torf. Vf. bespricht das V., die Ge- 
winnung, Verarbeitung und das Verkoken von Torf, sowie seine Verwendung zum 
Betriebe von Kraftmaachinen. (Journ. Soc. Chem. Ind. 33. 395—97. 30/4. [6/4.*J.)

Rttni.E.
A lfrod E. F o rs ta ll, Neue Yerbesserungen bei der Gaserzeugung. Zuaammen- 

fassende Besprechungen von Neuerungen auf dem geaamten Gebiete der L e u c h t-  
gasherst. (Journ. Soc. Chem, Ind. 33. 398—402. 30/4. [27/3.*].) ROhle.

M. C. W h ita k e r  und W. F . R ittm a n , Thermische Reaktionen in  carburiertem 
Wassergas. I . Teil. Theoretisches. Auf Grund ihrer theoretiBchen Erwagungen 
kommen die Vff. zu folgenden SchlUsaen: 1. Ea iat moglich, die Carburierung von 
Blaugas bei hoheren Tempp. auszufiihren. Hierdurch waehst die Menge der aus- 
nutzbaren KW-stoffe. — 2. MuB die Carburierung auafiihrbar sein ohne Abaetzen 
von Kohle und B. von Wasserdampf und CO,. — 3. Die Kontrolle der Menge u. 
der Zus. des gebildeten Teera wahrend der Gaabeat. laBt sich ausfiihren. — 4. Da- 
gegen ist es unmoglich, die KW-stoffe vor dem Zerfall in CO,, W asserdampf und 
Kohle zu schUtzen, wenn die Carburierung in der heute iiblichen Weise ausgefiihrt 
wird. (Journ. of Ind. and Engin. Chem. 6. 383—92. Mai. [13/4.] New-York. Chem.- 
techn. Lab. der Columbia-Uniy.) Grimme.

P an i Pikoa, Uber die Explosion eines gufieisernen Benzolnitrierapparates. Bei- 
łrag zur Kenntnis der Nebenreaktionen bei dcm direkłen Chilesalpeteruerfahren. Der 
Vf. schildert eine Erploaion, die aich im Jahre 1911 in einer Moskauer Fabrik er- 
eignete. Die Entatehung u. Uraache der Eicploaion iat auf unyorachriftamaBige, zu 
heftige Nitrierung zuriickzufuhren. Dabei wurde wahracheinlich zuviel Bzl. ver- 
dampft; durch die erhohte Temp. u. den DberschuB an HNO„ bildeten sich hoher 
nitrierte Korper, Di- oder Trinitrobenzol. W ahrend zweier darauffolgender Ruhe- 
tage im Betrieb wirkte die HNO., enthaltende Natriumbisulfatlsg. auf daa Eisen- 
material des App. ein, wodurch eine ruhig verlaufende Reduktion dea Nitrobenzols 
stattfand unter B. yon ^9-Phenylhydroxylamin und p-Aminophenol. Ais nachher 
komprimierte Luft in den App. gedruckt wurde, entstand aus p-Aminophenol 
Azoiybenzol, das sich zersetzte u. einen bedeutenden Uberdruck erzeugte. (Chem.- 
Ztg. 38. 626-27 . 16/5.) Jung .

Joseph  T. W ood, Die Aescherkontrolle bei Oberleder. Es werden die seit dem 
letzten Bericbte (Collegium 1912. 121; C. 1912. I. 2081) und den daraufhin ange- 
nommenen Vorsehriften (Collegium 1913. 73) erschienenen neuen Arbeiten hieruber 
beaprochen. (Collegium 1914. 305—11. 2/5. [27/4.].) R C hle.

Conrad G autsch, Der gegenwartige Stand der Feuersćhutztrdnkung. Vf. be- 
richtet iiber die Fortschritte der Feuerachutztrankung in den letzten 10 Jahren. 
(Ber. Dtsch. Pharm. Ges. 24. 209—20. [2/4.*] Berlin.) D O sterbehn .

Patente.

KI. 8m. N r. 275121 yom 14/5. 1912. [9/6. 1914],
(Zua.-Pat. zu Nr. 270520; C. 1914. I. 926.)

R. W edek ind  & Co. m. b. H., Uerdingen,' Yerfahren zur Herstellung einer in
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Wasser schwer lóslichen Magnesiumleukoverbindung des Indigos, darin beatehend, 
daB man hier Indigo in eine zum Fiirben direkt geeignete Form dadurch iiberfiihrt, 
daB man ihn mit Magnesiumhydroiyd u. Hydrosulfit troeken oder mit Zusatz von 
W . anruhrt.

KI. 12 d. Nr. 274963 yom 19/9. 1913. [3/6. 1914],
Rudolf Hómberg, Carl Brahm, Charlottenburg, und Hans Miihsam, Berlin- 

Schoneberg, Dialysiermembranen und Verfahren zu ihrer Herstellung. Im Handel 
kommen Prodd., z. B. unter dem Namen Konnyaku, vor, die aus Conophallus oder 
aus Colocasia u. ahnlichen Naturprodd. gewonnen werden. Sie geben, in W. gel. 
und in Schichten getrocknet, weiehe, elastisehe Membranen, die sich ausgezeichnet 
zum Dialysieren eignen. Die Membranen konnen zum Dialysieren yon was. Lsgg. 
dadurch geeignet gemaeht werden, daB sie durch Behandlung mit Alkalien, z. B. 
Natronlauge oder auch Sodalsg. u. dgl., ferner durch Behandlung mit basischen 
Salzen, z. B. basisch essigsaurem Blei, oder auch durch alkal. wirkende Salze in 
W . unl. gemaeht, also fiiiert werden. Man kann die Unlosliehkeit dadurch er- 
zielen, daB man z. B. ausgegosaene oder aufgewalzte oder anderweitig aufgetragene 
Schichten direkt oder nach teilweisem oder nach yollstandigem Trocknen mit den 
Fixiermitteln k. oder w. behandelt.

KL 12 i. Nr. 274871 vom 16/3. 1913. [2/6. 1914],
(Zus.-Pat. zu Nr. 273795; C. 1914. I. 1981.)

Deutsche Solvay-Werke, Akt.-Ges., Bernburg, A nhalt, Einrichtung zur kon- 
tinuierlichen Darstellung von Hypochloritbleichlauge aus Chlor und Alkalilauge, be- 
stehend aus einem schlangenformigen Róhrenkiihler, dem am unteren Ende Chlor- 
gas und Alkalilauge in gemessener Menge getrennt zugefuhrt werden, wahrend 
fertige Bleichlauge am oberen Schlangenende bestandig abgefuhrt wird.

KI. 121 . Nr. 275 091 yom 2/8. 1912. [8/6. 1914],
Wet Carbonizing Limited, London, Verfahren zur Gewinnung von Ammoniak 

aus Torf. Ea wurde gefunden, daB Torf, der in bekannter Weise naB yerkohlt 
und durch naehfolgende Behandlung in der Filterpresse und darauffolgendes Aus- 
pressen in einer mechanischen Presse entwassert und so in seinem Wassergehalt 
auf 80% heruntergedruckt worden iat, ein brauchbares Materiał ergibt, um in einem 
Gaserzeuger unter Gewinnung des Ammoniaks yergast zu werden.

KI. 121. Nr. 274964 vom 21/2. 1913. [3/6. 1914].
Siemens & Halske, Akt.-Ges., Berlin, Yerfahrtn und Vorrichtung zur Elektro- 

łyse von Halogenalkalien gemaB dem horizontalen Diaphragmenprinzip, dadurch 
gekennzeichnet, daB der im Kathodenraum entstehende und diesen erfullende 
Wasserstoff auf einem yeranderlichen Uberdruck iiber dem Atmospharendruck ge- 
halten wird, um durch teilweise Aufhebung des hydrostatischen Druckes des uber 
dem Diaphragma stehenden Elektrolyten die Filtriergeschwindigkeit zu regeln.

KI. 121. Nr. 275047 vom 17/8. 1913. [6/6. 1914].
Max Helbig, Gera, ReuB, Verfahren zur Zerlegung von Alkali- und Erdalkali- 

amalgamen, dadurch gekennzeichnet, daB man den Amalgamen oder der Reaktions- 
fliiasigkeit geringe Mengen yon Vanadin, Molybdan oder Wolframmetall fiir sich 
oder auf Trager yerteilt oder in Gestalt von Legierungen mit anderen Metallen 
oder in Form yon chemischen Verbb. zufUgt.

KI. 12m. N r. 274874 yom 28/2. 1913. [2/6. 1914].
Erich Ebler, Heidelberg, Yerfahrm zur Aufarbeitung von Sulfaten, insbesondere



von in Form von Rohsulfaten vorliegenden, Radium, Mesothorium, Thorium und 
andere radioaktwe Substanzen enthaltenden Gemischen. Die Sulfate werden mit 
Calciumhydrid yermischt und durch Anzunden mittela Ziindmitteln ohne auBere 
Wśirmezufuhr reduziert, und das reduzierte Gemisch wird mit schwach sauren 
Lsgg., insbesondere mit yerd. Salzsiiure, extrahiert.

KI. 12  o. Nr. 2 7 4 9 2 0  vom 18/5. 1913. [3/6. 1914]. 
F a rb e n fa b r ik e n  vorm. F rie d r. Bayer & Co., Leyerkusen b. Coln a. Rh., 

Verfahren zur Reinigung ton  Cyclohexan und seinen Homólogen. Ea wurde ge- 
funden, daB man Cyclohexan oder seine Homologen, wie z. B. Methylcyclohexan, 
von ungesattigten Beimengungen befreien und diese zugleich ais solche, also in 
einer fur unmittelbare Weiteryerwertung geeigneten Form, wiedergewinnen kann, 
wenn man das zu reinigende Cyclohexan bei niedriger Temp. mit fl. schicefliger S. 
oder Lsgg. dieser S. behandelt. Reines Cycloheian bleibt alsdann ais obere Sehicht 
auf der Lsg. der Verunreinigungen in fl. schwefliger S. stehen und kann durch 
Abtrennen gewonnen werden. Aus der Lsg. lassen Bich die Verunreinigungen 
leicht wiedergewinnen.

KI. 1 2 o. Kr. 275 0 4 8  vom 19/10. 1913. [5/6. 1914].
(Zus.-Pat. zu Nr. 267815; C. 1914. I. 200.)

F. Hoffmann-La Sochę & Co., Grenzach, Baden, Verfahren zur Darstellung 
primarer Spaltungsprodukte der Saponinę, dadurch gekennzeichnet, daB man Saponinę 
mit Was8erstoffsuperoxydlsgg. bei Tempp. unter 100° behandelt. Das Spaltungs- 
prod. aus Sapindus-Saponin ist ein weiBes, amorphes Pulver, das 29,3°/0 Pentosen 
enthalt.

KI. 12o. Nr. 275 049 vom 21/2. 1913. [5/6. 1914],
Joh. Behrens, Bremen, Verfahren zur Herstellung von Essigsaure und Alkohol 

aus Steinkohle, Braunkohle o. dgl., dadurch gekennzeichnet, daB das aus Kohlen- 
destillationsgasen, z. B. durch Loscn in konz. Schwefelsaure, isolierte Athylen 
durch Vermischen mit Kohlensaure und Erhitzen des Gemisches auf etwa 400° in 
Aldehyd ais Zwischenprod. iibergefiihrt wird, welcher dann weiter oxydiert, bezw. 
reduziert wird.

KI. 12 o. Nr. 2 7 5 1 6 5  vom 17/3. 1912. [10/6. 1914].
(Zus.-Pat. zu Nr. 256856; C. 1913. I. 1076.)

C. F. Boehringer & Sóhne, Mannheim-Waldhof, Verfahren zur Eerstellung 
von chlorierten Produkten aus Fetten, Ólen und Wachsen, Balsamen und Harzen, 
dem Erdol und seinen Fraktionen, dem Paraffin, sowie den JCrd- und Montan- 
wachsen. Bei dem Yerf. dea Hauptpatents macht sich der Obelstand geltend, daB 
die Chlorierung langsam fortschreitet. Ea lassen sich zur AbkUrzung der zur 
Chlorierung benotigten Zeit die bei Chlorierungen iiblichen Kontaktkorper, wie 
beispielsweise Eisenchlorid, Aluminiumchlorid, Cer- und Vanadinchlorid, Jod, Chlor- 
jod usw,, yerwenden. In  manchen Fallen beachleunigen diese Korper den Chlo- 
rierungsyorgang so stark, daB ein Abbau des zu chlorierenden Prod. stattfindet; 
man setzt dann zweckma8ig die betreffenden Katalyaatoren erst zu, wenn sich die 
Aufnahme von Chlor zu yerlangsamen beginnt. Die Patentschrift enthalt Beiapiele 
fiir die Chlorierung von Gummiharz, Paraffin und yon KnochenSl.

K I. 12 o. Nr. 2 7 5 1 6 6  yom  17/3. 1912. [10/6. 1914].
(Zus.-Pat. zu Nr. 256856; friiheres Zus.-Pat. Nr. 275165; a. yorst Ref.)

C. F. Boehringer & Sóhne, Mannheim-Waldhof, Verfahren zur Herstellung 
v<m chlorierten Produkten aus Fetten, Ólen und Wachsen, Balsamen und Harzen, 
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dem Erdiil und seinen Fraktionen, dem Paraffin, sowie den JSrd- w id Montan- 
tcachsen. Au Stelle des Tetrachlorkohlenstoffs konnen auch andere organisclie 
Losungsmittel, wie z. B. Methyl- und Athylalkohol, Glyceriu, Aceton, Chlf., Hexa- 
chlorathan, Schwefelkohlenstoff, Bzl., Toluol, Naphthalin, Phenol, ath. Ole usw. 
yerwendet werden. Diese Losuugsmittel bleiben bei dem ChlorierungsprozeB ent- 
weder unveriindert oder sie nehrnen an der Bk. teil. lin ersteren Pallo kann man 
sie nach beendeter Operation auf eine der ubliclien Methodeu wiedergewinnen. Im 
anderen Falle werden die unter dem EinfluB des Chlors entstandenen Umwaud- 
lungsprodd. der Losuugsmittel entweder auf einem der iiblichen Wege von den 
chlorierten Fetten, Olen usw. abgetrennt und fiir sich verwertet, oder aber man liiBt 
sie in dem fertigen Reaktionsgemisch, wodurcli fur gewisae Verwendungszwecke 
der chlorierten Fette, Ole usw. sich besondere Wrkgg. erzielen lassen, weil die bo 
gebildeten Gemenge in bezug auf F., Refraktionsyermogen, Farbę, Durchsichtig- 
keit u. dgl. Vorteile vor den unvermischten Chlorfetten, Chlorolen usw. aufweisen. 
Niiher erlautert ist die Chlorierung von Paraffin in Chlf.-Lsg. und von Cottonól 
in Bzl.-Lsg.

KI. 12P. Nr. 275833 vom 14/8. 1912. [27/0. 1914],
G eorg L is t, Uerdingen a. Rb., Verfahren sur Herstellung von Nitrierungs- 

produkten der Dihalogencarbazole, dadurch gekennzeichnet, daB man Carbazol in 
Eisessig mit Halogen oder Halogen entwickelnden Mitteln behandelt und nach Be- 
eudiguug der Halogenierung sofort konz. Salpetersaure einwirken laBt. — Dichlor- 
mononitrocarbazol, aus Carbazol in Eg. und Sulfurylchlorid in 3 Stdn. und darauf- 
folgender Behandlung mit H N 03, Krystalle aus Xylol, F. 220—225°. Bei starkerer 
Einw. vou HNOj entsteht das Dichlordinitrocarbazol, Krystalle aus Xylol, F. 258 
bis 260°. — Dibronimononitrocarbazol, aus Carbazol in Eg. und Acetanhydrid und 
Brom und darauffolgender Behandlung mit HNO,, Krystalle aus Pyridin, F. ober- 
halb 290°. Bei starkerer Einw. von H N 03 entsteht Dibromdinitrocarbazol, Krystalle 
aus Pyridin, F. oberhalb 290°.

KI. 12 P. Nr. 275963 vom 9/10. 1912. [27/6. 1914],
Chem ische F a b r ik  a u f  A ktien  (vorm. E. Schering), Berlin, Verfaliren zur 

Darstellung von listem  der in 2-Stellung durch Alkyl oder A ryl substituierten Chino- 
lincarbonsiiuren, bezw. dereń im Pyridin- oder Benzolkern substituierten Derivate, da
durch gekenuzeichnet, daB man wasserldsliche Salze dieser SS. mit Halogenalkyl bei 
Ggw. von W . erhitzt. — 2-Phenylchinolin-4-carbonsauremtthylesier, aus 2-Pbenyl- 
chinolin-4-carbonsaure in NaOH und CH5J beim Erhitzen im Autoklaven auf 110 
bis 120° in 2 '/j Stdn., F. 61°. — 6-Methyl-2-phenylchinolin-4-carbonsdureathylestcr, 
Krystalle aus A., F. 74—76°. — 6-Methyl-2-piperonylchinolin-4-carbonsduredthylester, 
Krystalle aus A., F. 109—110°, 11. in A., Bzl. — 2-Piperonylchinolin-4-carbonsaure- 
methylester, Krystalle aus verd. A., F. 136°. — 2-Methylchinolin-3,4-dicarbonsdure- 
dthylester, F. SS—89°, 11. in A , Bzl., wl. in A., unl. in Alkalien, Soda.

KI. 12p. Nr. 275974 vom 11/6. 1913. [1/7. 1914].
M arcellus B,ix, Hamburg, Verfahren zur Darstellung von 3examełhylentetr- 

amindijodid, dadurch gekenuzeichnet, daB mau eine wss. Hexamethylentetraminlsg. 
auf eine Lsg. von Jod in einem fliichtigen, mit W. nicht mischbaren organischen 
Losuugsmittel, wie CC1<, Bzl., Chlf., einwirken laBt. Das Hexamethylentetramin- 
dijodid, CjHijNjJj, wird in erster Linie ais W undantisepticum yerwendet. Zwecks 
Herst. vou Verbaudstoił’eu tr&nkt man sie mit eiuer wss. Lsg. von Heiamethylen- 
tetramin und taucht sio dann in eiue Lsg. yon Jod in CCI,, Bzl. usw.
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KI. 1 2 p. Nr. 2 7 5 9 7 5  vom 1/7. 1913. [1/7. 191-11.
L eopold  C assella & Co., G. m. b. H., Frankfurt a. M., Verfahrcn zur Dar- 

stellung einer Triamłnocarbazolmonosulfosaure. Es wurde gefunden, daB eine ein- 
heitliche Trinitrocarbazolsulfosaure entsteht, wenn Carbazol zunaehst weitgehend, 
zweckmiiBig bis zur B. einer Trisulfosaure, sulfiert und hierauf mit starkem Nitrie- 
rungsmitteln nitriert wird. Hierbei werden die Sulfogruppen bis auf eine ab- 
gespalten und durch Nitrogruppen ersetzt. Die Reduktion dieser Trinitrocarbazol- 
monosulfosaure fiihrt zu einer Triaminocarbazolmonosulfosaure, welche ein wert- 
voller Ausgangskórper fiir die Darst. yon AzofarbstofFen ist. Carbazol liefert beim 
Erwiirmen mit H jS04 in Ggw. HgO oder HgS04 auf 100° in 4 Stdn. eine Carbazol- 
trisulfosiiure, die beim Behandeln mit Mischsiiure und troeknem Salpeter in die 
Trinitrocarbazolmonosulfosaure, Nadeln aus h. W., iibergeht; Na- und K-Salz, w), 
in W. Durch Reduktion mit den iiblichen Mitteln entsteht Triaminocnrbnzohnono- 
sulfosaure, Nadeln, wl. in k. W., 1. in h. W., die Alkalisalze sind II. in W.

KI. 12 p. N r. 2 7 6 1 3 4  yom 25/1. 1913. [2/7. 1914],
F a rb w e rk e  vorm . M eister Lucius & Brtining, Hochst a. M., Vcrfahrcn zur 

Darsłellung von salzartigeyi Doppelverbindungcn aus organischen Basen, darin be- 
stehend, daB man organische Basen oder dereń Salze mit Goldcyanwasserstoffsaure 
oder dereń Salzen umsetzt. Die neuen Doppelyerbindungen sollen gegen Tuberkulose 
und lnetische Erkrankungen therapeutische Verwendung finden. Das Doppelsalz 
aus salzsaurem l-Phenyl-2,3-dimethyl-4-amino-5-pyrazolon und Kaliumauricyanid, 
bildet gelbbraune Pliittchen, F. 196—198°; 1. in W. Das Doppelsalz, Cl3H17ON3HCN, 
Au(CN)„, aus salzsaurem l-Phenyl-2,3-dimełhyl-4-dimcthylamwo-ó-pyrazolon, bildet 
farblose Blattehen, F. 183—185°, wl. in k. W. — Cholinaurocyanid, HO-CHj> 
CFI,N(CFI,),CN, AuCN, aus Cholinchlorhydrat und Kaliurnaurocyanid, Krystalle,
F. 80—83°, sil. in W. — Pipcrazinaurocyanid, C4H10Nj , 2H CN , AnCN, aus Piper- 
azinchlorhydrat und Kaliurnaurocyanid, rosa gefiirbte Nadeln, F. 252—255°, nach 
yorherigem Sintern bei 240°.

KI. 12 r,. N r. 2 7 6 0 7 2  vom 1/8. 1913. [2/7. 1914].
(Zus.-Pat. zu Nr. 268932; C. 1914. I. 314.)

F a rb en fab rik en  vorm . F rie d r. B ay er & Co., Leverkusen b. Coln a. Rh., Ver- 
fahren zur DarsteUung von basisch gallocarbonsaurem Wismut, darin bestehend, daB 
man auf Wismuthydroxyd oder basische Wismutsalze Galloearbonsiiure bei Ggw. 
von Alkali einwirken laBt.

KI. 16. N r. 2 7 4 9 2 1  vom 1/2. 1913. [3/6. 1914].
(Zus.-Pat. zu Nr. 274409; C. 1914. I. 2079.)

Chem ische F a b r ik  R h en an ia , Aachen, und Anton M esserschm itt, Stolberg, 
Rhld., Verfahren zur Herstellung eines Kali und Phosphorsdure in aufgeschlossener 
Forjn enthaltenden Diingemittels, dadurch gckennzeichnet, daB das Brenngut in 
feuchtem Zustand, eyentuell bei Ggw. Uberschussiger Luft erhitzt wird. Es werden 
so auch beim Arbeiten bei hoheren, z. B. Schmelztempp. die Verluste an Kali und 
Phosphorsaure yermindert.

KI. 2 2  a. N r. 2 7 5 0 4 0  yom 25/7. 1912. [9/6. 1914].
B adische A nilin- und  S oda-Fabrik , Ludwigshafen a. Rh., Verfahren zur Dar- 

stellung lichtechter roter bis rotiioletter substantiver Disazofarbstoffe. Es wurde ge
funden, daB man zu wertvollen substantiyen roten bis rotyioletten Azofarbstofłen13*
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gelangt, wenn man die Monoazofarbatoffe 
von der nebenstehenden allgemeinen For- 
mel, wobei X entweder H , CHS oder 
Alkosyl bedeutet, durch Behandlung mit 
Phosgen in die entsprechenden Disazo- 
farbatoffe iiberfuhrt. Die Prodd. zeichnen 
sich durch achone leuchtende Nuance u. 
eine heryorragende Lichtechtheit aus. 

Die bekannten analog zusammengesetzten FarbstofFe iibertreffen aie in der Saure- 
eehtheit und in der Affinit&t zur Baumwollfaaer.

KI, 22 c. Nr. 274642 vom 2/2. 1913. [22/5. 1914],
Leopold Cassella & Co., Gr. m. b. H., Frankfurt a. M., Verfaliren zur Ver- 

hinderung des Staubens organischer Farbsłoffe. Es wurde gefunden, daB das 
Stauben der Farbatoffe, z. B. der Oxazine, wie Neublau, durch Vermahlen mit nicht- 
fllichtigen, aber fl. oder halbflttsaigen Kohlenwasseratoffen yermieden werden kann. 
Schon ein miiBiger Zuaatz davon geniigt. Die Farbstofle mischen aich leicht damit
u. ergeben ao vollig gleichmaBige, feine Pulyer, welehe sich trotz ihres Ólgehaltea 
leicht mit W. netzen und gute gleichmaBige Loaungen bilden, ao daB ihre An
wendung in der Fiirberei und Druckerei keine Schwierigkeiten bietet. Am besten 
eignen aich naturliche Mineralole.

KI. 22 e. Nr. 274970 yom 29/3. 1913. [5/6. 1914].
(Zus.-Pat. zu Nr. 222191; friiherea Zus.-Pat. 265536; C. 1913. II. 1532.) 

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., Verfahren, in Wasser 
unlOsliche Farbsłoffe in  feine Verteilung zti bringen. Es hat sich gezeigt, daB auch 
dann yollkommen kolloidal wasserlosliche FarbstofFe erhalten werden, wenn man 
die Sulfitcelluloseablauge ersetzt durch aromatiache Sulfosauren und Carbonsauren, 
besondera durch benzylierte Aminosulfosauren, ferner durch Phenolsulfosauren und 
und dereń mit oder ohne Zubilfenahme yon Formaldehyd erhaltliche Kondenaations- 
prodd., sowie andere waaserlosliehe, aromatiche Sulfosauren von amorphem Charakter, 
welehe kein phenolisches Hydroxyl enthalten, z. B. die Sulfoderiyate der Konden- 
aatiouaprodd. yon Naphthalin und Jformaldehyd, die man in der Weiae erhalten 
kann, dafl man SulfosSuren des Naphthalins oder seiner Homologen mit Form
aldehyd, besw. Formaldehyd entwickelnden Mitteln bei An- oder Abweaenheit yon 
die Kondensation befordernden Substanzen behandelt, oder daB man die durch 
Kondenaation yon Naphthalin oder aeiuen Homologen mit Formaldehyd, bezw. 
Formaldehyd entwickelnden Mitteln erhaltlichen waaserunloslieben Korper mit 
aulfierenden Mitteln behandelt und dergl. Die Patentachrift enthalt Beiapiele fur 
die Herat. yon wasserl. Indigo aus IndigweiBnatronlag.

KI. 22g. Nr. 274657 vom 3/12. 1912. [27/5. 1914],
(Zus.-Pat. zu Nr. 274036; C. 1914. I. 2021.)

Rudolf Gberhard, Miinchen, Verfahren zur Hersłellung von Impragnierungs-, 
Farbenbinde-, Anstrich- und Ansłrichzusatzmiłteln, insbesondere gegen Rostbildung. 
An Stelle der in dem Hauptpatent angefiihrten Chromyerbb. konnen auch solche 
Nichthalogenyerbb. des Chroms in der angegebenen Orydstufe, die sich in A., Chlf. 
oder Schwefelkohlenstoff u. dgl. und dadurch in Olen, Fetten usw. )5sen, wie z. B. 
die Chromsiiure selbst, yerwendet werden. Beim Losen der Chromsaure in A. ver- 
aetzt man letzteren zweekmaBig yorher mit einer geringen Menge Ol, um eine 
heftige Einw., bezw. Entflammung zu yermeiden. S tatt der Chromaaure kann man 
die Oberchromsaure yerwenden oder z. B. auch Chromylacetat

X  NH, SOaH ^  v  /
N H , ~ / ___ \  - N  : N—< ( _ _ ) >

SO,H



185

KI. 22 h. Nr. 274971 yom 19/10. 1913. [4/6. 1914],
Hans R e ise rt, Coln a. Rh., Yerfahren zur Verhinderung der Ilolzólgerinnung 

beim Erhitzen. Es wurde beobachtet, daB ein Zusatz von Halogen oder solchen 
Verbb. und Korpergemischen, die leicht Halogen abspalten, also Chlor, Brom, Jod, 
Fluor und ihre leiehter zersetzlichen Verbb. yon Holzol aehon in geringer Menge 
die Gerinnung beim Erhitzen yerhindern.

KI. 2 3 a. N r. 274973 vom 22/2. 1913. [4/6. 1914].
Gebr. S trobentz F ab rik s-A k t.-G es. fiir Chem. F a rb en , P ro d u k te , L acke 

und F irn łs8e und L udw ig  von K re y b ig , Budapeat, Verfahren zur Behandlung 
von Fetten und Ólen mit Katalysatoren. Es wird das zu behandelnde Gut, z. B. 
Leintil, in die Katalysatoren enthaltende Kessel eingebracht und in dieaen bia auf 
120—130° erhitzt, worauf durch das Gut Luft durchgeblasen wird, die infolge der 
Wrkg. der Katalysatoren, inabeaondere des Kobaltoxyds, zuerst die im Gute vor- 
handonen farbenden Stoffe oiydiert, derart, daB die Unterbrechung der Behandlung 
nach erfolgter Oxydierung der farbenden Stoffe ein beinahe farblosea Ol, bei der 
Weiterfiihrung der Oxydiorung aber ein weiBes, bezw. farbloses Umwandlungs- 
produkt erhalten wird.

KI. 23 c. N r. 275055 yom 22/4. 1913. [6/6. 1914],
W e rn er Esch, Hamburg, Yerfahren zur Herstellung von Heipiauf anzeigenden 

Schmiermitteln und Schmiermittelzusatzcn. Den Schmiermitteln, bezw. Schmiermittel- 
zusatzen wird Naphthalinsćhwefel einverleibt, der durch Zusammenschmelzen yon 
Naphthalin u. Schwefel hergestellt wird. Beim HeiBlauf entwickelt sich Schwefel- 
wasseratoff, der sich durch seinen Geruch bemerkbar macht.

KI. 2 6 d. Nr. 274957 yom 22/4. 1911. [2/6. 1914].
C. Otto & Co., G. m. b. H., Dahlhau3en, Ruhr, Verfahren zur Ausscheidung

des Naphthalin* aus Gasen der trockenen Destillation, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Gase nach Verlassen des Ammoniaksattigers bei einer Temp., die uber dem
Taupunkt fiir Naphthalin liegt, durch im Gleichstrom eingespritztes kaltes Wasser
oder Gaswasser plotzlich abgekuhlt, und die durch die Abkiihlung entstehenden 
Naphthalinkry8talle mit dem Kuhlmittel bestandig abgefiihrt werden.

KI. 28*. Nr. 274974 vom 2/2. 1913. [4/6. 1914].
E dm und Dammer, Duisburg, Yerfahren zur Herstellung eines zur Entfdrbung 

und Klarung von Gerb- und Farbstoffextrakten dienenden Mittels aus Sojabolmen. 
Werden Sojabobnen sorgfaltig gereinigt, gemahlen und ohne jeden Zusatz (also 
nicht nach dem bekannten Briih- und hydr. PreByerf.), auch ohne Einbrausen 
yon Dampf, mechanisch entfettet und getrocknet, und diese Arbeitsyorgange, be- 
ginnend mit dem Mahlen, ofter wiederholt, wobei man dafiir sorgt, daB Schalen 
und Starketeilehen entfernt werden, so tritt eine Yeranderung der Proteinsubstanz 
ein, wodurch diese in lósliche Form ubergeht. Die so yeranderte Stickstoffsubstanz, 
welche in ihren Eigenschaften dem Albumin ahnelt, eignet sich zum Entfarben 
und Klaren yon Gerb- und Farbstoffeitrakten, da aie den Gerbatoff kaum angreift, 
jedoch die farbenden Substanzen auafallt.

KI. 29 b. Nr. 274658 vom 10/1. 1913. [25/5. 1914].
Max W asserm ann, Kalk-Coln, Yerfahren zur Herstellung von Losungs/lussig- 

keit fur Cellulose. Es wird pulyerformiges Kupferoxydul unter Zugabe yon ent- 
sprechenden Mengen Chlorammonium bei niedriger Temp. in Ammoniak aufgel. u., 
der Mischung Kali- oder Natronlauge so lange zugesetzt, bis sich ein hellblauer
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Nd. bildet, der sieh in der Kalte ziemlich rasch und vollatandig abaetzt, und yon 
dem die uberstehende Lag. abgezogen werden kann. Dieae FI. hat einen sehr er- 
hebliehen Kupfergehalt und lost Cellulose und Zellstoff iii hohem Grade auf.

KI. 29 b. N r. 275016 yom 5/10. 1913. [5/6. 1914.]
H erm ann  T im pe, Braunachweig, Yerfahren zur Herstellung einer plastischen 

Masse fiir Kunstseide w id andere geformte Gebilde, dadurch gekennzeichnet, daB 
Magermilch durch Zusatz von etwa 2°/0 Alkali zers., aua der durch Filtrieren er- 
haltenen klaren Lsg. das EiweiB durch yerd. SS. gefallt, gewaachen u. durch an- 
dauernde Einw. einer etwa 3%ig. Alkalilauge bei bestimmter Temp. in eine zahe, 
fadenziehende M. yerwandelt wird, welche aus der alkal. Lsg. durch SS. gefallt, 
geformt und durch Einw. von Formaldehyd, Chromaalzen oder ahnlich wirkenden 
Korpern unl. gemaeht wird.

K I. 39 a. N r. 274554 vom 12/11. 1912. [28/5. 1914].
K. A lb in  G artn e r und K. A ugust N estler, Wiesa, Sachaen, Yerfahren zur 

Herstellung von Schlauchen aus einer Masse von Leirn, Glycerin und pulverformigen 
Stoffen (Talkum, Farbatoffe u. dgl.). Der hohle Strang wird unmittelbar nach dem 
Diisenauatritt in eine Kuhlflussigkeit aus Spiritus u. dgl. von etwa —15° geleitet, 
worauf nach geniigender Durchkiihlung in einer Formaliulosung das Hiirten dea 
Schlauches erfolgt.

KI. 39 b. N r. 275061 vom 11/2. 1913. [6/6. 1914].
L u d w ig  Sacbs, Pozaony-Ligetfalu, Ungarn, Yerfahren zum Wiederbrauchbar- 

machen von AHgummi, darin beatehend, daB der feingemablene Gummiabfall der 
Einw. einer Mischung yon schwefelbaren Olen u. Metallsulfiten bei erhohter Temp. 
und gegebenenfalls bei erhohtem Druck auagesetzt wird.

KI. 39t>. N r. 275160 yom 24/7. 1912. [9/6. 1914],
W a ltb e r  W olff & Co., G. m. b. H., Elberfeld, Verfahren zur Herstellung 

plastischer Massen, dadurch gekennzeichnet, daB die in den Patt. 247189 u. 253839 
und 272517 (C. 1914. I. 1470) beachriebenen Verbb. in feuchtem Zuatande bei ge- 
wohnlichein oder erhohtem Luftdruck oder unter Yakuum mit oder ohne Zuaatz 
yon Fullmitteln gepreBt oder gewalzt und gehartet werden.

KI. 40». N r. 274696 yom 7/5. 1912. [27/5. 1914],
F rie d ric h  C. W. T im m , Hamburg, Verfahren zur Gewinnung von Zinkozyd  

durch Schmelzen von zinkhaltigen Stoffen mit von oben nach unten hindurchgehenden 
Feuergasen, dadurch gekennzeichnet, daB die zinkhaltigen Stofife auf einer durch- 
lassigen, aus solchen Stoflen, die die Abgabe von Zink herbeifiihren oder begun- 
stigen (z. B. Kohlenstoff, Kalk, Eisen), bestehenden Schicht behandelt werden.

KI. 40». N r. 275105 yom 13/9. 1912. [8/6. 1914].
K u rt A lbert, Wiesbaden, E rn s t E lle n b e rg e r , NeuB a. Rh., u. C arl von der 

L in d e , Crefeld, Verfahren zum Abl&sen von Uberzugsmetallen mittels Quecksilbers 
unter Wiedergewinnung des Utzteren durch Destillation. Es werden die Metali- 
abfalle nicht, wie bisher ublich, mit fl. Quecksilber behandelt, sondern mit dampf- 
formigem, und zwar in der W eiae, daB sich das Quecksilber auf den k., zu be- 
handelnden Abfallen kondensiert, sich dort mit den losenden Metallen amalgamiert 
und ala fl. Amalgam abtropft, bezw. abflieBt.

KI. 4 2 1. N r. 275 084  vom 9/12. 1911. [9/6. 1914].
Siem ens & H a lsk e , Akt.-Ges., Berlin, Yerfahren zur ąuantitativen Analyse
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von Gasgemischcn mit bekannten Bestandteilen, in der W eise, daB in dem Gas- 
gemisch durch eine rotierende Bewegmig ein Druckunterschied erzeugt wird, der 
zur Best. der Menge jedes BeBtandteiles des Gasgemisches benutzt wird, dadurch 
gekennzeichnet, daB bei Gasgemischen mit mehr ais 2 Bestandteilen zunachst ein 
Druckunterschied in dem gesamten Gas erzeugt wird und dann ein Bestandteil 
durch Absorption entfernt, und in dem ubrigbleibenden Teil wiederum ein Druck
unterschied erzeugt wird. Die Erfindung besteht weiter darin, daB man auch das 
zu untersuchende Gasgemisch, falls es mehr ais 2 Bestandteile enthalt, teilt u. den 
einen Teil zuniichst durch einen Absorptionsapp. und dann erst in den App. zur 
Erzeugung eines Druckunterschiedes fiihrt, wiihrend man den anderen Teil direkt 
in einen Zentrifugalventilator fiihrt, wobei man in die Leitung einen W iderstand 
einschalten kann, der dem Widerstand u. Rauminhalt des AbsorptionsgefaBes ent- 
spricht. Man erhalt auf diese Weise in beiden Zentrifugalyentilatoren Druckunter- 
schiede, die gleichzeitig entnornmenen Gasmengen entsprechen.

KI. 4 2 1. Nr. 275106 vom 8/G. 1912. [9/6. 1914].
(Zus.-Pat. zu Nr. 275084; s. yorsteli. Ref.)

Siemens & Halske, A kt.-G es., Berlin, Vcrfa.hrcn xur quantitativen Analyse 
von Gasgemischen mit bekannten Bestandteilen. GemśiB der Erfindung werden 
chemische Reaktionsyorgiinge, bei deuen gasformige Reaktionsprodd. auftreten, da
durch geregelt, daB man die gasformigen Reaktionsprodd. nach dem Verf. des 
Pat. 275084 in einem Analysator auf mechanischem Wege dureh Zentrifugalwrkg. 
analygiert und das Ergebnis der Analyse von der Anzeigevorrichtung auf eine Vor- 
richtung zum selbsttiitigen Regeln desjenigen Reaktionsvorganges iibertriigt, durch 
welchen die gasformigen Reaktionsprodd. entatanden sind.

KI. 4 2 1. Nr. 275107 vom 8/6. 1912. [9/6. 1914],
(Zus.-Pat. zu Nr. 275084; friiheres Zus.-Pat. 275106; s. vorst. Ref.)

Siemens & Halske, Akt.-Ges., Berlin, Verfahren zur quantitativen Analyse 
von Gasgemischcn mit bekannten Bestandteilen. Mit dem zu untersuchenden Gas
gemisch wird gleichzeitig in einem zweiten Behiilter ein Vergleichsgas mit be- 
kanntem Mol.-Gew. mit derselben Umdrehungszahl in Umdrehung yersetzt, wobei 
beide Gasarten auf gleiehe Temp. u. unter gleichem Druek gehalten werden. Die 
gleiehe Temp. kann man beispielsweise dadurch erzeugen, daB man beide Gase 
durch ein KiihlgefaB leitet, bevor sie in den Analysator gesehickt werden, der 
zweckmaBig ebenfalls auf der gleichen Temp. gehalten wird. Den gleiehen Druek 
erzeugt man dadurch, daB man die Gase auf die beiden Seiten einer Membran 
wirken laBt, die sich unter der Einw. des hohen Druckes soweit yerschiebt, bis 
das Gleichgewicht zwischen den beiden Gasdrucken hergestellt ist, oder dadurch, 
daB man die Austrittsoffnungen der beiden Rotationsapp. in eine gemeinsame Ab- 
zugsleitung oder in die freie Luft miinden laBt. Die Druckunterschiede in den 
beiden App., in denen die Gase in Umdrehung yersetzt werden, werden nun auf 
einen Anzeigeapp. iibertragen, der das Verhaltnis der Druckunterschiede direkt 
anzeigt.

KI. 4 8 c. Nr. 274860 vom 11/6. 1910. [2/6. 1914].
Vereinigte chemisohe Fabriken Landan, Kreidl, H eller & Co., Wien, 

Yerfahren zur Jłerstellung weifSer Emaillen mit R ilfe  von Zirkonverbindungen, da
durch gekennzeichnet, daB ais Trubungsmittel ein aus Zirkonsilicat durch Ab
spaltung nur eines Teiles der Kieselsaure, z. B. durch Erhitzen mit Atznatron, er- 
haltenes yoluminoses Pulyer yerwendet wird.
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KI. 48 d. Nr. 274861 vom 1/5. 1912. [29/5. 1914].
Ernest Julins Joseph Tonet, Watermael, Belgien, Verfahren zum Schwarzen 

von Metallen, die mit einer Eiaenphosphatschicht yeraeben werden, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Metallgegenstand darauf einer Flamme ausgesetzt wird, 
welehe mit einer Miscbung yon Petroleum, Holzkohle, Kochsalz, Ammoniak und 
Terpentinol gespeist wird.

KI. 85 b. N r. 274650 vom 27/8. 1912. [26/5. 1914].
Pani de Briinn, Dusseldorf, Mittel zur Wasserenthartung nach A rt der basen- 

austauschenden Silicate, bestehend aus den Doppelyerbb. der Kieselsaure mit Al- 
kalien und den Elementen Zinn, Blei, Zirkon oder Titan. Sie werden zweckmiiBig 
dadurch erhalten, daB Lsgg. der Halogen- oder anderer Salze des Zinns, Bleis, 
Zirkons oder Titans in Ggw. von Alkalisalzen mit Natriumsilicat yersetzt und er- 
hitzt worden sind.
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