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Apparate.

Francis W illiam  Gray, Ein adiabatisches Calorimeter. Bei dem beachriebenen 
Calorimeter erfolgt das Heizen und Kflhlen im adiabatischen Mantel durch einen 
Wasserstrom in einem biegsamen Kupferrohr, dag in das MantelwasBer eingetaucbt 
ist; letzteres bleibt im Mantel (vgl. auch Be n e d ic t , H ig g in s , Journ. Americ. Chem. 
Soe. 32. 461; C. 1910. I. 2136). (Journ. Chem. Soe. London 105. 1010—14. April. 
Aberdeen. Univ. Phys.-Chem. Abt.) F ba n z .

F. L. Sharp, Ein einfachcr Ersate fiir Bleitiegel oder -schdlen. Fiir Silicat• 
unterss. iiberzieht man die Innenseite eines Porzellantiegels mit Bleifolie; einen 
Bleidraht erhalt man durch Zusammenrollen von Bleifolie. (Chem. News. 109. 232. 
15/5.) F b a n z .

A lbert Turpain, Registriermikroamperemeter mit photographischer Attfeeichnung 
und Messungen, die sich mit seiner S ilfe  ausfUhren lassen. Vf. beschreibt zwei 
registrierende Mikroampśremeter, die dureh die Yerwendung intensiver Magnet- 
felder und sebr schmaler Bahmen gekennzeicbnet sind. Der eine Typ ist wenig 
empfindlieh, aber krSftig, der andere wenig krftftig, aber auBerst empfindlich. 
(C. r. d. l’Acad. des sciences 158. 1411—14. [18/5.*].) B ugge.

Percy H. Walker und Lorin H. Bailey, Ein einfachtr Extraktionsapparat. 
Der App., der durch einen praktischen Metallkclhler leicht zu Serien zusammen- 
schaltbar ist, wird eingehend beschrieben. Alles Nahere ergibt Bich aus den Ab- 
bildungen des Originals. (Journ. of Ind. and Engin. Chem. 6 . 497—99. Juni. [20/2.] 
Washington. Bureau of Chemistry, Dept. of Agriculture.) G khim e.

C. C. F letoher, Eine Schiittelmaschine fiir mechanisćhe Bodenanalysen. Vf. 
kritisiert den App. F reem a n  W aeds (Journ. of Ind. and Engin. Chem. 6. 147;
C. 1914. I. 1134) und moniert vor allem das geringe Fassungsvermogen u. die an- 
gegebene kurze Schiłtteldauer. (Journ. of Ind. and Engin. Chem. 6. 517—18. Juni. 
[24/2.] Washington. Dept. of Agriculture, Bureau of soils.) Gr iu m e .

Eenri Vigrenx, Einge&chliffener Apparat fiir die Vakuumdestillation von 
Korpern, welche Kork angreifen. Der App. (Figur im Teit) besteht aus dem Destil- 
lationskolben, einem Destillationsaufsatz und einem zum Auffangen des Destillats 
bestimmten Kolben. Alle Yerbindungsteile sind eingeschliffen. — Zu beziehen von 
Leune, Paris, rua du Cardinal-Lemoine 28bis. (Ann. Chim. analyt. appl. 19. 220 
bis 221. 15/6.) D O sterb eh n .

E. Zsigmondy und W. Bachm ann, Handhabung des Immersionsultramikro- 
skops. Ausfuhrliche Bescbreibung des fruher konatruierten Immersionsultramikro- 
skops (Physikal. Ztschr. 14. 975; C. 1913. II. 1909), seine Aufstellung und Hand-
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habung. (Kolloid-Zeitachrift 14. 281—95. Juni. [14/3.] Inat. f. anorgan. Chem. 
Gottingęn.) i ’ i : : Me y e r .

Edmund 0. yon Lippmann, Uber das erste Vorkommpi des Namens „Chemie". 
Alle neueren Werke, welche aich mit der Geschichte der Chemie befassen, geben 
iibereinstimmeud an, daB der Name „Chemie“ zum ersten Małe, jedoch ala ein 
schon bekannter, bei dem spatromipchen Schriftsteller J olius FlRMICUS Maternus 
(um 337 n. Chr.) auftauche. Tatsachlich tritt ala alteate Quelle fiir daa V. dea 
Namena Chemie ( =  der urspriingliche agyptiache Name der Wi3senachaft yon der 
kiinstlichen Herat. dea Goldea u. Silbers) an aeine Stelle bis auf weiteres Zosimos 
aua Panopoli8 in Agypten, der wakrscheinlich achoii dem 3. Jahrhundert ąngehort 
und zu Alesandria eine Reihe griechiacher Worter achrieb, welche ausdriicklieh 
der (Chemia) oder (Chemeia) ais Kunst dea Gold-und Silbermaehena
Erwahnung tun. (Chem.-Ztg. 38. 685—86. 30/5.) Bloch.

Th. De Donder, Uber die Fundamcntalglcichung der kinetischen Theoric. II . 
(Vgl. Buli. Acad. roy. Belgiąue, Claase des sciences 1913. 946-r-52; C. 1914. 1. 
727.) Fortsetznng der theoretiachen Untera. (Buli. Acad. roy. Belgiąue, Claase 
dea sciences 1914. 138—48. 7/3.) Me y e r .

A. Smits, Uber kritiiche Kndpunkte in terndren Systemen. I I .  Ea waren schon 
friiher einige Falle von terniiren Syatemen besprocben worden, bei deneu kritiache 
Endpunkte auftraten (Koninkl. Akad. vąn Wetenach. Amsterdam, Wiak. en Natk. 
Afd. 19. 296—307; C. 1910. II. 1110). Es werden nun die yerachiedenen moglichen 
Falle systematisch erortert und dureh graphische Bilder yeranschaulicht. (Koninkl. 
Akad. van Wetenach. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 1912. 184—92. 2/9, [29/6.]
1912. Anorgan.-cbem. Lab. d. Univ. Amsterdam. Sep. v. Vf.) Mey ek .

A. Smits, Ausdehnung der Theorie der Allotropie, Monotropie und Enantio- 
tropie bei Flussigkeiten. Es wird die Theorie des Vfs. uber die Allotropie auf den 
fl. Zustand ausgedehnt, u. zwar wird ein pseudobinares System betrachtet, das sich 
im fl. Zustande nicht miacht. An der Hand mehrerer Zustandadiagramme wird die 
Móglichkeit dea Auftretens monotroper und enantiotroper fl. Formen erortert 
(Koninkl. Akad. van Wetenach. Amsterdam, Wiak. en Natk. Afd. 1912. 361 — 69. 
2/10. [28/9.] 1912. Anorgan.-chem. Lab. d. Univ. Amaterdam. Sep. v. Vf.) Mey e r .

Cyril Jam es Peddle, Zerfliefilichkeit. Teil I. Die Zerfliefilichkeit von Salzen 
der Ammoniumbasen. Bei konatant gehaltener Luftfeuchtigkeit iat die Zerflieplich- 
keit, die yon 1 g Subatanz aufgenommene Menge W., in bewegter Luft erheblich 
gróBer ala in ruhiger und wachat unter aonst gleichen Umatanden schneller ala die 
exponierte Oberflaehe, und zwar um ao mehr, je zerflieBlicher der Stoff iat. Das 
Ausaehen der Stoffe wahrend der Wasseraufnahme, daa ubrigens gar kein MaB der 
ZerflieBlichkeit iat, iat sehr verachieden. Die Geschwindigkeit der Wasserabsorption 
ist fiir die yerschiedenen Salze aehr yerachieden und andert aich fiir daa einzelne 
Salz mit der Zeit. Da das Ende der ZerflieBlichkeit erst nach sehr langer Zeit 
eintritt, wurden die relatiyen ZerflieBlichkeiten auf die dritte Stunde bezogen, in 
der die bei 25° zerflieBlichstęn Stoffe die groBten Geachwindigkeiten aufweisen; 
mit Auanahmo dea N(C2H6)4C1 iat die Reihenfolge der Salze nach der Gewichtszer- 
flieBlichkeit und nach der molekularen ZerflieBlichkeit ungefiihr die gleiche. Fol-
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gęnde Reihen wurden er.halten: Chlorid Bromid Jodid; Methyl ]> Athyl 
Propyl Butyl Amyl, die ZerflieBlichkeit nimmt alao mit dem Mol.-Gew. ab; 
fur die Atbyl- u. Propylaminchloride: Mopo ]> Tetra Di J>. Tri; fur die Athyl- 
aminbromide: Tetra ]> Tri ^>. Di, doch.ordnet sich diese Reihe bei langerer Zeit 
nach den Chloriden; fur die Athylaminjodide: Tri Di Tetra, letzteres gar 
nicht zerflięBlich^ unter iaomeren Verbb. sind die Atbylaminyerbb. die zerflieB- 
licheren; fiir die Tetrapropylyerbb.:, Jodat >  Bromat Chlorat; arom. Gruppen 
yermindęrn die ZerflieBlichkeit bedeutend, rein arom. Aminsalze sind nicht zer- 
flieBlich. Die ZerflieBlichkeit ist wie die Loslichkeit eine konstitutive Eigenschaft, 
da sich keine additive Beziehung feststellen laBt; ebenso beateht kein einfacher 
Zusammenhang zwiachen Loslichkeit und ZerflieBlichkeit, doch ist die Loslichkeit 
aller einigęrmaBen zerflieBlichen Stofle bei 25° groBer ais 100.

Folgende Werte der tauaendfachen molekularen ZerflieBlichkeit (25°) wurden er- 
halten: NH.Cl 45, CSHSNHSC1 1179, CaH;NH,Cl 907, iso-CiH„NH3Cl 832, iso- 
C5H„NH3'C1 494. — (CHą),NH,Cl 998, (C,H6),NHSC1 1003, (C,H7),NH,C1 • 262. — 
(C,H6)3NHC1 792, (C,H6)4NC1 2013, (CsH7)4̂ Ó l 1395. -  NH,Br 5, (CJH5)1NH!Br 591, 
(CaII5)sNHBr 839, (CJH5)łNBr 1008. — NH4J 287, (CaHs),NH,J 216, (CsHs)»tfHJ 394, 
(C,H6)4NJ 0. — (Ć,H,j4ŃBr 445, (C3H7)4NJ 0; (C3H7)4NC103 210, (C,H7)4NBrOa 1153, 
(C»H,)4N J03 .2010, — (CH3XC6H5)NH3C1 589,. C,H5NH,Ci 0 , -  Ca.Cl, 1318, Pa0 5 1767, 
NaN03 &J. (Journ. Ćheui. Soc. London 105. 1025—39.. ApriL Barnsley, Yorkshire. 
The Grammar School.) Feanz,

0. Lehm ann, Die optiscJie Anisotropie der flussigen Kry stalle. (YgK D. Vor- 
la n d e r , Physikal. Ztschr. 15. 141; C. 1914. I. 937.) Vf. setzt die Griinde aus- 
einander, die ihn dazu gefiihrt haben, die Molekiile selbst ais anisotrop anzusehen, 
so daB der krystallinische Charakter nicht erst durch ihre Anordnung zustande 
kornmt. Die Idontitatstheorie, die die chemischen Molekule in der isotropen und 
kryatalliniach-fl. Phase ais identisch ansieht, ist infolge der Erscheinungen der Um- 
wandlungstemp., der Plastizitiit yon Krystallen und der Loslichkeit defojmierter 
Krystalle unhaltbar. Er beschreibt die allmahliche Entw. seiner Vorstellungen iiber 
die isotrope FI. von K ein itzer mit oligen Streifen und die ersten fl. Krystalle. Er 
gibt die Uberlegungen an, die dazu fiihren, das krystallinisch-fl. Paraazoxyphenetol 
dem monosymmetrischen Krystallsystem zuzuweisen. (Physikal. Ztschr. 15. 017 bis 
623. 15/6. [20/4.] Karlsruhe.) B yk ,

H enry Crookes, tfber metallische Kólloide und ihre baktericiden Eigen- 
schafłen. Geschichtliches iiber Kollosole. (Chem. News 109. 217—19. 8/5. [8/4.*].)

F rank.
Robert Bender, Einige Versuche iiber das Ausfallen von Jcolloider Mastix- 

losting durch ein Gemiseh ziceier Elektrólyte. Es wurde eine Mastixemulsion durch 
ein Gemiseh zweier Elektrólyte auBgefallt. Der eine Elektrolyt war in den meisten 
Fallen Chlorwasserstoff. Es zeigte sich bei fast allen untersuchten Metallen, daB 
ein Teil des H-Ions durch eine nahezu aquivalente Menge Metallion ersetzt werden 
kann. Die zur Fallung notige Konzentration an H-Ion ist vom verwendeten destil- 
lierten W. etwas abharigig; sie ist im Mittel 6-10—4 Mol. im Liter. Die Halfte, 
3-10—1 Mol., liiBt sich ersetzen durch im Mittel 4-10- 1 Mol. eines Metallions. Eine 
Ausnahme machen die dreiwertigen Metalle. Die angestellten Yerss. lassen es 
wahrscheinlich erscheinen, daB die stark fallende Wrkg. dieser Metalle auf die B. 
yon Hydroxyd durch Hydrolyse zuruckzufuhen ist. AuBerdem yerhalten sich 
anomal das Gold, das durch Komplexbildung fallungshemmend wirkt, u. das zwei- 
wertige Eisen, das etwas starker fallend wirkt ais WasserstofF, wohl infolge yon 
Hydrolyse. Es scheint demnach die Annahme naheliegend, daB zur Fallung einer
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ileg. yon allen Metallen dieselbe Anzahl von Grammolekiilen gebraucht wird, 
wenn nicht durch Hydrolyse, Kompleibildung, yielleicht auch Hydratation, die 
fallende Wrkg. yerstSrkt oder abgeschwacht wird. Eine andere Erklarungamoglich- 
keit iBt wohl die Annahme, daB die Fallung durch zwei Faktoren bedingt ist, und 
daB bei dem einen nar die molekulare Eonzentration der Metallionen eine Rolle 
apielt. Ais dieae zwei Faktoren miifite man wohl die Entladung der Mastiiteilchen 
und daa Zusammentreten der entladenen Teilchen zu groBeren Flocken ansehen. 
(Kolloid-Zeitachrift 14. 255—57. Mai. [28/2.] Freiburg i/B.) Meyer.

E rnst K oster, Ober rhythmische Krystallisation. Beitrage zur Kenntnis der 
Liesegangschen JRinge und verwandter Phanomene. I I I .  (Vgl. Ber. Dtsch. Botan. 
Ges. 31. 339; C. 1914. I. 1957.) Um LiESEGANGsche Ringe zu erhalten, ist es 
nieht notwendig, zwei miteinander reagierende Stoffe in Gelatine gegeneinander 
diffundieren zu lassen; man erhalt derartige geaehichtete Strukturen auch beim 
Eintrocknen von nur einer Subatanz in Gelatine. Liegt eine leicht krystallisierende 
Substanz vor, so erfolgt die Krystallisation in yielen Fallen rhythmisch. Es werden 
Versa. iłber die rhythmische Krystallisation von Trinatriumphosphat, Kupfersulfat, 
JEtsensulfat, Ferrocyankalium, Ammoniumsulfat beschrieben und durch eine groBere 
Anzahl von photographischen Wiedergaben erlautert. Die rhythmische Krystalli
sation hangt aher auch yon dem kolloiden Medium ab, in dem daa Eintrocknen yor 
sich geht. Eine wesentliche Vorbedingung f&r das ZuBtandekommen der rhyth- 
mischen Fallung ist die B. yon Keimen, welche nur die in der nachsten Nahe be- 
findlichen Teilchen der ausgefallten Subatanz auf dem Wege der DiSusion noch 
erreichen konnen, wahrend jenseits dieser eng gezogenen Grenzen des Wirkungs- 
bereiches sich neue Keime bilden, die ebenso wirken wie die zueręt betrachteten. 
(Kolloid-Zeitschrift 14. 307—19. Juni. [10/3.] Bonn. Botan. Inst.) Mey ee .

Bora Scłunidt-W alter, tlber Adsorption. Nach Mc B a in ,  O. D a y is  u . a. 
geht bei der Adsorption yon Stoffen neben der reinen Oberflachenwrkg. noch eine 
langsamer yerlaufende B. einer festen Lsg. einher. So wird bei der Adsorption 
yon Jod aus Lagg. durch Kohle der groBte Teil fast augenblicklich adsorbiert; da- 
neben findet aber noch eine langsame, wochenlang dauernde Aufnahme statt, die 
yon der B. einer festen Lsg. yon Jod in Kohle herriihrt Eine Nachprufung der 
DAVXS8chen Verss. ergab jedoch, daB diese langsame Aufnahme auf chemische Zerss. 
zurtickzufiihren ist. Bei der Wahl eines geeigneten Losungsmittels (Benzol), tritt 
das Gleichgewicht so schnell ein, daB nur ein Niederschlagen auf der Oberflache 
der Kohle, d. h. eine Adsorption stattfinden kann. Die Verss. yon Mc B a in  lassen 
sich so durch die Annahme erklaren, daB die Kohle feine Poren und Kanale ent- 
halt, in welche das Gas nur langsam hineindiffundiert. Die B. einer festen Lsg. 
konnte nicht festgestellt werden. Die Formel yon G. C. Schm idt

MS—t)

î ~ir~)s =  K 'e ts ' x
gibt die Yeras. uber die Adsorption von Essigsaurt in Wasser, Benzol und Toluol 
bis zu 5%‘g- Lsgg., femer yon Jod in den yerschiedensten Losungsmitteln wieder. 
Die Konstanteh A  und S  sind dabei unabhangig yon der Natur dea Losungs
mittels. Indessen darf dieae Tataache nicht ais Bestatigung der SCHMrDTschen 
Theorie angesehen werden, da in derselben das Losungsmittel yernachlassigt wird, 
was unstatthaft iB t ,  wie die hier ausgefiihrten Versa. zeigen. Wegen dieser Ver- 
nachlassigung der Adsorption des Losungsmttels kennt man bisher auch noch keine 
einzig wahre Adsorptionskurye. Essigsaure in Bzl. und Toluol zeigt eine starkę
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negatire Adsorption. (Kolloid-Zeitschrift 14. 242—52. Mai. [20/2.] Physik. Inst. Univ. 
Mfinster.) Me y e e .

John Don, E in Thymol-Menthol-Emulsoid jn  Glycerin. Wahrend Thymol in 
Glycerin et was loalich iat, iat Menthol darin unl. Andererseits yerflilssigen aich 
dieae beiden Stoffe bei Zimmertemp. durch gegenseitigea Aufloaen. Miacht man 
nun bei 80° 5 g Thymol und 2,5 g Menthol in 100 g Glycerin, bo erhalt man eine 
durchaichtige FI., die aus zwei Schichten beatebt. Die untere beatebt aua Glycerin, 
in dem etwaa Thymol geldat ist, die obere iat durch eine schwache Gelbatichigkeit 
auagezeichnet. Schtittelt man dieae beiden Schichten unterhalb 80°, so erhalt man 
eine triibe, opalescente PI., die auf eine Suapenaion von Menthol-Thymoltropfchen 
in Glycerin zurilckzufilhren ist. Die grSBeren Tropfchen ateigen nach mehreren 
Tagen in die Hohe, wahrend die darunter befindliche Schicht monatelang haltbar 
iat. Die kleinaten Teilchen, yon der GroBenordnung 0,1 mm abwfirta, beaitzen keine 
BfiOWNache Bewegung, wohl infolge der atarken Viacoaitat des Glycerina. Der 
Tyndallefiekt ist auageaprochen yorhanden. Die Viacoaitat der Emulsion iat groBer 
ala die des reinen GlycerinB; auch die Oberflgchenspannung ist eine andere. (Kolloid- 
Zeitachrift 14. 253—55. Mai. [28/2.] fioyal Technical College. Glasgow.) M eyee.

0. B eitlinger, Ver suche iiber den Einfluji der tfberlagerung von Wechsel&trom 
auf die Gleichstromelektrolyse. Es iat durch mehrfache Vera8. bekannt, daB die 
Oberlagerung einea Wechaelstromea Uber einen Gleichatrom die Elektrolyaenprodd. 
stark beeinfluasen kann. tJber die Wrkg. des Wechaelstromea auf den Anoden- 
vorgang bei unangreifbaren Elektroden kann man aich folgende Voratellung machen: 
Der Wechgelatrom zeratort die tJberapannung und ermoglicht daher die B. der- 
jenigen Stoffe, zu dereń B. ein geringeres Potential erforderlich ist. Daher treten 
ZwiBchenprodd. in groBerer und dag Endprod. in geringerer Menge auf. BeatStigt 
wurde dieae Voratellung durch VerBS. iiber die B. der Perschwefelsdure, von Ozon, 
die Oiydation von Athylalkohol zu Acetaldehyd und von Propylalkohol zu Propyl- 
aldehyd, die Oiydation von Ammoniak zu salpetriger S. und yon Toluol zu Benz
aldehyd und Benzoesaure. Ea ergab sich, daB bei der Elektrolyse von H ,S04 mit 
ateigender Wechaelstromstarke die Menge des gebildeten Ozons zu- u. die der Per- 
schwefelaaure abnimmt. Ebenao tritt bei der Elektrolyae der Alkohole die B. von 
Aldehyd auf Koaten der S. in den Vordergrund. Es konnte ferner gezeigt werden, 
daB nur der negatiye StromatoB des Wechaelstromea wirkaam iat, und daB dieae 
depolariaierende Wrkg. bei hochfreąuenten Stromen geringer wird. (Ztschr. f. 
Elektrochem. 20. 261—69. 1/5. [2/3.] Berlin. Physik. - Chem. In st d. Univ.)

S ackup..
G. Goure de Villem ont6e, Fortpflanzung der Elektriziłat durch Paraffinól. 

Die vom Vf. beschriebenen Verss. mit Paraffinól beatatigen die achon friiher (vgl.
C. r. d. TAcad. des aciencea 141. 79; C. 1905. IL 595) auagesprochene Annahme, 
daB die Ausbreitung elektriacher Ladungen durch Paraffinól in analoger Weiae 
erfolgt wie die Elektrizitataleitung in kryB tallia ierten  Korpem. (C. r. d. 1'Acad. 
des 8ciences 158. 1414—16. [18/5.*].) Bugge.

W. Schottky, 'Ober den Einfluji von Potentialschwellen auf den Stromubergang 
zwischen einem Gliihdraht und einem koaxialen Zylinder. (Vgl. S. 4.) Nach dem 
Vf. und nach Langmoib (Phyaikal. Ztachr. 15. 348; C. 1914. I. 1538) aoll daa 
Potential, daa angelegt werden muB, um unterhalb der Sattigung den Strom I  pro 
cm von einem dunnen Draht nach einem koazialen Zylinder vom Badiua JS fiieBen 
zu lassen, mit (IR)'h  proportional aein. Doch bedarf dieae Formel yerscbiedener 
Korrektionen, die aich nicht durchweg nur auf kleine Potentiale beziehen. Durch
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Messungen an Wo-, Ta- und O-Drahten in Zylindem von verachiedenem Radiua 
wird iin Gebiet unterhalb 11 Volt die annahernde Gultigkeit obiger Beziehung nach- 
gewiesen; die Abweichungen haben den erwarteten Charakter. Bei Kohle ist die 
Erzielung reiner Kurven besonders schwierig, ein Umatand, dter vermutlich durch 
langańhaltende Erzeugung positiyer Iońen an heiBeń Kohledrahten zu deuten is t 
Durch H, wird unterhalb des Ionisieruhgspotentials dieWrkg. derRaumladung be- 
gunstigt, oberhalb desaelben mehr oder weniger aufgehoben. (Phyaikal. Ztschr. 15. 
624—30. 15/6. [13/5.] Steglitz-jena. Phyaikal. Inst. d. Univ.)' Byk .

R ichard Lorenz, Uber die Beziehung zwischm Ionenbeiceglichkeit und Ionen- 
volumen. Das von G. R. M ines angedeutete Problem (vgl. S. 109) uber die Be
ziehung zwischen dera Volumen und der Geschwindigkeit der Ionen ist schon vor 
liingerer Zeit Von LORENZ (Ztschr. f. physik. Ch. 82. 5; C. 1913. I. 1393) rechnerisch 
nnd theoretiach bearbeitet worden. (Kolloid-Żeitachrift 14. 322. Juni. [12/5.] Inst. 
f. phyaikal. Chemie des Phyaikalischen Vereins. Frankfurt a/M.) MEYER.

■William Ernest Stephen Turner und Crellyn Colgrave Bissett, Ber Zu-
sammenhang żicisćheri DielelctrizitatsJcónstante iCnd losender Krafl einer FlilssigTceit. 
Die Priifung der WALDENschen Formel (Ztschr. f. physik. Ch. 61. 633; C. 1908.
I. 1242) an Loslichkeiten von Elektrolyteń (Journ. Chera. Soc. London 103. 1904;
C. 1914. 1.333), Nichteloktrolyten (HALBAN, Ztschr. f. physik. Ch. 84. 129; C. 
1913. IL 737) und Gasen (Jost, 'Ztschr. f. physik. Ch. 37. 342; C. 1901. II. 81) 
ergibt, daB kein Parallelismus zwischen DE. und losender Kraft einer FI. besteht. 
Nur bei Elektrolyteń Scheint die DE. des Losungsmittels iiberhaupt einen EinfluB, 
aber keineswegs einen bestimmenden, auf die Loslichkeit zu haben. Die Loslich- 
keit hangt vielraehr ebenao aehr von der Natur des gel. Stoffea wie von der des 
Losungsmittels ab. (Journ. Chem. Soc. London 105. 947—52. April. Sheffield. Unir. 
Chem. Abt.) F ranz.

H. L. Callendar, Thermodynamik der Słrahlung. Die vom YF. friiher ent- 
wickelte Theorie der Słrahlung und der spezifischeń Wcirme (vgl. Philos. Magazine 
[6] 26. 787; C. 1913. II. 1844) fuhrte zu einer Formel fur die Verteilung der Energie 
bei der yollkommenen Strahlung, dereń Ableitung sich auf die Analogie zwiachen 
Strahlung und ideałem Dampf stiitzte. Vf. zeigt, daB man zum gleichen Resultat 
auch auf anderem, direkterem Wege kommen kann; wegen Einzelheiten muB auf 
das Original verwie3en werden. (Philos. Magazine [6] 27. 870—80. Mai. Imperial 
Coli. S. W.) B ugge.

J. de Kowalski, Der oszillierende Funkeń ais okonomiśche Quelle uUravioletter 
Stralilen. Die WellenlSnge, welche im Funkenspektrum dem Masimum der atrahlen- 
den Energie entspricht, verschiebt sich nach dem auBersten Ultraviolett, je stiirker 
gedampft der Funken ist. Die Dśimpfung des Funkena ist eine Funktion der 
Funkenlange und der Energie, die pro Zeiteinheit in diese hineingeschickt wird. 
Durch geeignete Variierung dieser beiden Faktoren gelingt ea, die Energie dea 
mittleren Ultrayioletts bemerkenswert zu beeinflussen. Es werden ferner Verss. 
mit ycrschiedenen Elektroden mitgeteilt, aus denen der EinfluB der Natur der ver- 
wendeten Metalle (Messing, Al, Zn, Cu) zu ersehen ist. (C. r. d. l’Acad. des sciencea 
158. 1 3 3 7 -3 9 . [11/5.*].) BnGGE.

A lesandre Dufour, Uber einen kathodischen Oszillographen. Vf. hat eine 
Kathodenstrahlenrohre konstruiert, die gestattet, periodiache oder nicht period ische 
Erscheinuhgen auf photographischem Wege direkt zu registrieren. GenauereB uber
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die VersuchsanordnuDg, die aich besonders furUnterss. auf dem Gebiete der draht- 
loaen Telegrapbie eignet, im Original. (C. r. d. TAcad. des seienees 158. 1339—41. 
[11/5.*].) B ogge.

J. E lstor und H. Geitel, Uber eine notwendige Yorsichtsmaflregel bei der Photo- 
metrie sehr grofier LichłstarJcen mittels hochempfindlicher Alkalimetallzellen. (Vgl. 
Physikal. Ztachr. 14. 741; C. 1913. II. 1109.) Bei groBen Lichtgtiirken, z. B. der 
vollen Strahlung der Sonne im Sommer, ateigen die Photoatrome bia 10—J Amp. 
Unter diesen Umstiinden hort die Proportionalitiit zwiachen Lichtstiirke u. Photo- 
atrom infolge einer Anderung des Entladungsvorganges auf, der sieh dann dera 
Charakter der leuchtenden Entladung nahert. Bei hohen Beleuchtungsstiirken 
werden daher zweckmśiBig Zellen mit gutem Vakuum verwandt, wahrend aich die 
Argonzellen noch fiir geringe Licbtatilrken bis zu Sternhelligkeit herab eignen. 
Doch kónnen auch. fiir Sonnenlicht Zellen der letzteren Art benutzt werden, wenn 
man nur dureh eine kleine Blende dafur sorgt; daB der Photostrom 10-0  Amp. 
nieht uberachreitet. (Physikal. Ztachr. 15, 610—11. 15/6. [6/5.]:) Byk.

Hedwig Kołrn, Uber das Wesen der Emission der in Flammen lewhtenden 
Metallddinpfe. (Vergl. anch Physikal. Ztsehr. 15. 98; C. 1914. I. 607.) Um zu 
entśeheiden, ob die in der Bunsenflamme leuchtenden Metalldampfe dem KiRCH- 
HOiFPschen Gesetz folgen, alao Temperaturatrahler sińd, wird folgende Anordnung 
benutzt: Der Eteizstrom einer Nernstlampe, dereń Bild auf die leuchtende Flamme 
fallt, wird variiert, bia daa Spektrum der Flamme auf dem von der Nernstlampe 
herriihrendeń kontinuierllchen Spektrum gerade yeraehwindet. Der Dampf ist dann 
ein Temperaturstrahler, wenn die achwarze Temperatur der Flamme in diesem 
Augenbliek mit der Temp. der Nernstlampe zusammenfallt. Die Temp. der Flamme 
wird pyrometrisch an einem Piatin-Rhodiumdraht gemeaaen, der in der Flamme 
aufgehśingt isL Hierbei wird gefunden, daB die Temp. des Drahtes niedriger ist 
ais die der Nernstlampe. Dies rilhrt aber daber, daB der Draht infolge seiner 
starkeren Strahlung kalter iat ais die umgebende Flamme. Heizt man den Draht 
elektrisch, so fallt bei einer bestimmten Stromstarke seine Temp. mit der Nernst
lampe zusammen. Durch andere Messungen konnte festgestellt werden, daB bei 
dieser Stromstarke die Temp. des Drahtes gleićhzeitig die der Flamme ist. Hier- 
durch wird also bewiesen, daB die Metalldampfe Temperaturstrahler sind, und daB 
ihre Lichtemission nicht auf Luminescenz beruht Dies gilt sowohl in den heiBen 
Leuchtgasflammen, sowie in solchen Flammen, die durch Zusatz von CO, bis auf 
etwa 1250° abgekiihlt wurden. Dagegen scheint in den kalten Flammen, die man 
durch Verbrennung geeigneter Gemische yon CSj und Luft erhalt, bei etwa 670° 
Luminescenz vorzuliegen. (Ann. der Physik [4] 44. 749—S2. 19/6. [11/3.] Breslau. 
Physik. Inst. d. Univ.) SaCKUP..

H. Geiger, Stofiiceise Spitzenentladungen und die elelctrische Methode der Zahlung 
der u-Teilchen. Erwiderung au f die gleichlautende Arbeit der Herren L. Myssosky 
und K. Nesturch. (Vgl. Ann. der Physik [4] 43. 561; C. 1914. L 1144.) Die Ein- 
wande der genannten Autoren werden ais unberechtigt zuriickgewiesen. (Ann. der 
Phyaik [4] 44. S13—15. 19/6. [10/4.] Charlottenburg. Physik.-Techn. Reicbsanstalt.)

Sacktje.
B.. W. Wood und G. A. Hemsalech, Die durch UUra-Schumannicellen erregte 

Fluorescens von Gasen. WOOD hat fruher (vgl. Philos. Magazine [6] 20. 707;
C. 1910. II. 1276) yersucht, eine ulłravioleite Fluorescens der Luft durch Wellen 
im Grebiet der Sehumannstrahlen nachzuweisen. Die wieder aufgenominenen Yerss. 
haben z war diese Frage noch nicht yollig gekliirt, wohl aber gezeigt, nnter welchen
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eiperimentellen Bedingnngen weitere Arbeit Erfolg erwarten laBt. Bemerkeua- 
werte Ergebnisae wurden mit bewegten und mit rnbenden Gasen erhalten. Manche 
Gase (z. B. SticketofF) zeigen eine intensivere Fluorescenz, wenn sie aich in ent- 
gegengesetzter Bichtung zum erregenden Strahlenbiindel bewegen, w&hrend andere 
in rabendem Zuatande kraftiger erregt werden. Saueratoff hat die Tendenz, die 
Fluorescenz yon Gasen, mit denen er gemischt ist, zu zerstoren. (Philos. Magazine 
[6] 27. 899—908. Mai; Physikal. Ztacbr. 15. 572—78. 1/6. [29/4.] Paris. Sorbonne.)

B ugge .
W. H. B ragg, Die Intensitat eter Beflexion von X-Strahlen durch Krystalle. 

(Vgl. Proc. Boyal Soc. London. Serie A. 89. 575; C. 1914. I. 1398.) Vf. berichtet 
iiber Verss., bei denen die Intensitaten reflektierter X-Strahlen yon veracbiedener 
Ordnung mit erhohter Genauigkeit spektrometriach yerglichen wurden. Bei Ver- 
wendung yon Steinsalz ais reflektierender Kryatall wurden Beaultate erhalten, die 
mit der yon D eb y e  entwickelten Theorie (ygl. Ann. der Physik [4] 43. 49; C. 1914.
I. 736) im Einklang atehen. Yeras. mit Diamant fiihrten zum Nachweis einer 
X-Strahlenabaorptionsbande. Die genaue Best. der Wellenlange der Bhodium- 
X-Strahlen ergab den Wert X ■=> 0,614 X  10~a. (Philoa. Magazine [6] 27. 881—99. 
Mai. Leeds. Uniy.) BUGGE.

M. de B roglie, tTber die Spektroskopie der aus BontgenrShren emittierten 
Sekundarstrahlen und die Absorptionsspektren. Die yon X-Strahlen bestrahlten 
Korper emittieren eine SeTcundarstrahlung, welche bei Elementen mit At.-Geww. ]> 30 
sich hauptaachlich aus den charakteristischen Strahlen des yerwendeten Elementea 
znsammensetzL Vf. konnte mittels dieser Sekundarstrahlen daa Spektrom der 
emittierten Strahlen erhalten (Methode dea rotierenden Eryatalla, yergl. C. r. d. 
l’Acad. dea sciences 158. 178; C. 1914. I. 942). Die photographische Begistrierung 
der Spektren gestattet auch, durch Einschalten yon Schirmen Schlusse auf das 
Absorptionavermogen zu ziehen. Es beatatigte sich die schon yon B aekla . und 
S a d łeb  aufgefundene Tatsache, daB die Elemente im allgemeinen eine Absorptions- 
bande fiir Wellenlangen besitzen, die ktirzer sind ais die ihrer charakteristischen 
Strahlen. Die Absorption wiirde dann einer Umwandlung deijenjgen einfallenden 
Strahlen entaprechen, die gerade noch fahig sind, die charakteriatiache fluoreacie- 
rende Strahlung zu erregen. (C. r. d. 1’Acad. dea aciences 158. 1493—95. [25/5.*].)

B ugge.
J. Laub, Charakteristische JErscheinungen bei der Bestrahlung von Bandern mit 

BSntgenstrahlen. I I . (Vgl. Physikal. Ztacbr. 15. 342; C. 1914. I. 1542.) Aus 
weiteren ąualitatiyen Yerss. schlieBt Yf., daB man es bei den yon ihm beobachteten 
Eracheinungen mit einer Art Beugung der Bontgenstrahlen an den Bandem zu tun 
hat. Diese haben offenbar in heryorragendem MaBe ausgezeichnete Struktureigen- 
schaften (anisotrope Mikrostruktur), so daB an ihnen die Bontgenstrahlen abgebeugt 
werden konnen. (Physikal. Ztschr. 15. 622—24. 15/6. [6/4.] Bnenos-Aires. Departe- 
mento de Fisica del Inatituto Nacional del Profesorato Secundario.) B y k .

A. L. Bernoulli, Eine elemenlare Ableitung des Plancksćhen Strahlungsgesetzes. 
Dieselbe ergibt sich auf Grund folgender Hypothesen: Jedea strahluDgafahige Atom 
besteht in zwei isomeren Zuatanden, einer aktiyen u. einer inaktiyen Modifikation; 
bei der Umlagerung in die aktiye, emittierende Form wird die Energie hv  aufge- 
nommen. Fiir das Gleichgewicht zwischen diesen beiden Formen gilt das Maasen- 
wirkungagesetz. (Ztschr. f. Elektrochem. 20. 269—71. 1/5. [7/3.] Basel. Physik.- 
Chem. Lab. d. Uniy.) Sa c k u b .

F. H enning, Eneugung und Messung sehr tiefer Temperaturen. Kurzer Ober- 
blick uber den Stand dieser Frage und Beaprechung der AbhSngigkeit dea elek-
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trischen Widerstandea von der Temp. (Die Natur wisaenBchaften 2. 453—56. 8/5. 
Berlin-Lichterfelde.) B loch .

A lbert Parker, Die unteren Entflammungsgrenzen von Mełhan mit Gemischen 
von Sauerstoff und Stićkstoff. Die Beobachtung, daB die untere Entflammungsgrenze 
yon CH4, CO und Leuchtgas in O hoher ais in Luft ist (Journ. Cbem. Soc. London 
103. 934; C. 1913. II. 843), yeranlaBte die Beat. der unteren Entflammungsgrenze 
des Methans in yerschiedenen O-N-Gemiaeben. Hierbei wurde gefunden, daB die 
untere Grenze 5,77% CH< in einem Gemisch, das 75% N und 25% O enthalt, ein 
Minimum ist; eine Erhohung des O-Gehaltes bedingt ein langsames Steigen, eine 
Erniedrigung ein erbeblich schnelleres Steigen des CH4 im Grenrgemiach. Die 
untere adiabatiacbe Grenze des CH4 berecbnet Bich zu ca. 2%; die dariiber hinaus 
erforderlichen 3,77°/0 miissen den Verlust an Warmeleitung und -Btrahlung decken. 
Da nun die Flamme in einem Gemiscb yon CH4 u. O aich yiel schneller ausbreitet, 
ais in einem LuftgemiBcb, u. N auch ein besserer Warmeleiter ais O ist, bo miiBte 
im O-Gemiscb der Energieyerlust kleiner sein, und damit die untere Grenze des 
CH4 tiefer liegen ais in LuftgemiBchen. Das Eiperiment entscheidet aber umge- 
kehrt, was wohl nur durch die groBere spez. War me des O im Vergleich mit Luft 
zu erklaren ist. Das Steigen der unteren CH4-Grenze bei Verminderung des.O  
unter 25% ist eine Folgę der yerminderten VerbrennungsgeBchwindigkeit und des 
daher groBeren Warmeyerlustea. (Journ. Chem. Soc. London 105. 1002—9. April. 
Manchester. Uniy.) F b a n z .

H ubert F ran k  Coward, Charles Cooper und Jnlius Jaooba, Die Entziindung 
einiger Gasgemische durch elektrische Entladung (ygl. Journ. Chem. Soc. London 
101. 2278; C. 1913. I. 884). Die Entziindung stmpfindlichkeit yerschiedener Gas
gemische wurde durch ihre Entzundungsdrucke, die kleinsten Drucke, bei denen 
durch einen bestimmten Funken noch Entziindung eintritt, gemessen. In der 
B-O-Reihe wiichst die Empfindlichkeit sehr schnell mit wachsendem O-Gehalt bis 
hinauf zu etwa 70% O; bei konstantem Volumen kann Knallgas, das sich etwas 
unterhalb seines Entzundungsdruckes befindet, durch Zusatz yon etwas O oder 
mehr H, Belbst yon N, CO„ Ar zum Entflammen gebracht werden. Die relatiyen 
anzuwendenden Mengen yon Verdannungsmitteln bei den H-O- u. CO-O-Gemischen, 
daa Verhalten der CN-O-, CHt-O- u. CjĄ-O-Gemische und die Unters. der Ent- 
ladungsenergie ergeben, daB die Entziindung eines entflammmbaren Gasgemisches 
bauptsachlich yon der Warmeleitfahigkeit und der Entladungsenergie abhangt; ais 
dritter Faktor kommt eine Aktiyierung des O, wahrscheinlich eine Atomisierung, 
hinzu, wobei noch nicht feststeht, ob es sich um eine thermische oder ionisierende 
Wrkg. handelt. Der kiihlende EinfluB eines Verdiinnungsmittels wird nur merk- 
lich, wenn sich die Zus. eines Gemischea der Verdiinnung8grenze der Entziindbar- 
keit nahert. Hiemach sind die Beaultate yon E m ich  (Monatshefte f. Chemie 21. 
1061; C. 1901. I. 436) und D ix o n  (Journ. Chem. Soc. London 97. 676; C. 1910. 
L 2061) zu erklaren. (Journ. Chem. Soc. London 105. 1069—93. April. Manchester. 
Uniy. Techn. Abt.) F ba n z .

Paul Schiibel, tfber die Warmekapazitat ton Metallen und Metdlherbindungen 
zuoischen 18—600°. Vf. untersuchte die spezifische Warme von 13 Metallen (Mag- 
nesium, Aluminium, Chrom, Eisen, Nickel, Kobalt, Aniimon, Blei, Wismut, Eupfer, 
Zink, Silber, Zinn) und 18 MetalUerbb. (Cu,Mg, Cu,Al, CuAl, CuAl,, Cu,Sb, Cu,Sb, 
AgMg, Ag,Al, Ag,Al, Ag,Sb, MgZn,, Ni,Mg, Ni,Sn, Co,Sn, FeSi, Ni,Si, Mg,Si) 
nach der Mischungsmethode bis zu Tempp. yon 600°, wobei aus den erhaltenen



294

mittleren apezifiśehen Warmen-graphiseh die wahren spezifiscben Warmen ermittelt 
und in Tabellen fiir 100, 200, 300, 400, 500 und 600° zusammengeatellt wurden.

Die Abhangigkeit der gefundenen Atomwdrme bei konstantem Druck von der 
Temp. ist aowohl bei reinen Metallen, wie bei den Metallverbb. oberhalb 1001 im 
allgemeinen nahezu linear. Vf. bereehnete ferner den EinfluB, den die durch tjber- 
windung auBerer und innerer Krafte bei der Ausdehnung geleistete Arbeit auf 
den Warmeeinhalt hat, und die Diffeirenz Cp— zwischen den gefundenen Atórń- 
warmen bei konstantem Druck und Yolumen; ansebeinend streben einige Metalle 
(Al, Mg, Cu, Ag, Zn, Sb) dem Grenzwert 5,97 zu, wahrend es bei anderen Metallen 
(Po, Ni, Bi, Sn, Co, Cr), bei denen der Grenzwert stark uberscbritten wird, fraglich 
ist, ob die Atomwiirmen (7J diesen Grenzwert annehmen konnen.

Der Kuryenyerlauf der wahren Atom warmen Ist bei den Metaliyerbb. ahnlieh 
wie bei den Metallen. Der Grenzwert 5,97 wird von den gefundenen Atomwiirmen 
Cp merkbar iiberschritten. Ob: und fiir welche Metallyerbb. der Grenzwert 5,97 
moglich ist, kann' mangels Keńntnis der fiir die Berechnung notigen GroBen vor- 
liiufig nicht entschieden werden. Die Abweichungen der spezifiscben Warmen der 
Metallverbb. von den nach der Mischungsregel berechneten liegen bei Ober der 
Halfte innerhalb . 29/0 \rnd sind fiir einen groBen Teil der untersuchten Verbb. 
nahezu unabhiingig von der Temp. Da die yorkommenden Abweichungen im all
gemeinen nicht 5“/„ iiberschreiten, ist das NEOMANN-Koppache Gesetz der Molekular- 
lcarmcn auch bei hoherer Temp. gultig. (Ztsehr. f. anorg. Cb. 87. 81—119. 26/5. 
[18/3.] Gottingen. Inst. fiir physik. Chem. d. Uniy.) Gro sch u ff .

Ludw ig N agele, Die Bestimmung von cpjcc im Mittelschulunterricht. Die Luft 
in zwei gleich groBen, beiderseits mit Gummistopfen yerśebilóssenen Glasżyiińdern 
wird durch gleiche, in den Zylinderaehśen liegende, durch denselben Strom ge- 
heizte Pt-Drahte erhitzt; in dem einen Zylinder herrscht konstanter Druck, da 
durch einen Gummistopfen ein Glasrohr - geht, das am anderen Ende unter "W. 
miindet, im anderen Zylinder wird die eintretende Druckzunahme durch ein Mano- 
meter gemessen. Aus den beobachteten Zunahmeń yon Druck u. Volumen lasseń 
sich die erzielten Temperaturzunahmen berechnen, dii sich, da in feeiden FSUen 
die gleiche Menge Warme zugefuhrt wurde, umgekebrt wie die speż. Warmen ver- 
halten. (Ztsehr. f. phyaik.-chem. Unterr. 27. IGI—63. Mai. Klagenfurt. Oberreal- 
schule.) Fbanz."

G. Gruber, Ver suche zttr Ermittlung der chemischen Zusavimensetzung des Am- 
moniaks. Man leitet trockenes NH, durch ein stark gliibendes, mit Bimssteinstiicken 
beschicktes Yerbrennungsrohr, entfernt das. unzers. NH3 durch Waschen mit yerd. 
HsS04 und sammelt das entstandene Gasgemiseb in einer MeBglocke oder einem 
Gasometer. Die Anwesenheit des H erkenńt man an der Verbrennung unter B. 
yon W., seine Menge bestimmt man durch VerpufFen mit O im Eudiometer; die 
Wiederholung des Vers. mit der nun bekannten, zur Entfernung des H gerade er- 
forderlichen Menge O gibt Teinen N. Zur Wiederyereinigung der beiden Gase 
durchfunkt man das Gemisch im Eudiometer iiber verd. H,S04. Will'man groBere 
Mengen N aus NH3 haben, so leitet man das getrocknete Gas durch ein erhitztes 
Verbrennungsrohr, in welchem sich ein Porzellansehiffehen mit feinem CuO und 
eine reduzierte Cu-Spirale befinden, u. fangt den N in einer pneumatisehen Wannę 
auf; das entstandene W. sammelt sich in einem U-Rohr hinter dem Yerbrennungs
rohr. (Ztsehr. f. physik.-chem. Unterr. 27. 163—67. Mai. Konigsberg. Stiidt. Ober- 
realschule.) _ F ranz .

O. Ohmann, Die Ćhlorentwicklung mittels Kaliumpermanganats nebst Yerein- 
fachungen und Ergdnzungen zu den Chlorversuehen, insbesondere mit Metallicollcn.
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Bescbreibung der Darst. von Cl nach Graf.BE fiir Schulyerss. u. der Chlorierung 
von Blattkupfer, Metallwollen (Ztschr. f. physik.-chem. Unterr: 26. '365; C. 1914 .1. 
331), Fe- u. Sb-Pulver in Cl-Zylindera. (Ztschr. f. physik.-chem. Uńterr. 27. 167 
bis 171; Mai. Berlin.) Fbanz.

A n o rg a n isc lie  C h em ie .

N. Eumorfopoulos, Der Siedepunkt des Schwefels nach der thermodynamischen 
Skala. (Vgl. Proc. Royal Soc. London-81. Serie A. 339; C .1 9 0 9 . I. 622.) Die 
wesentlichsten Resultate dieser in Einzelheiten nicht wiederzugebenden Abbandlung 
sind die folgendeu: Es wurde die thermodynamische Korrektion fiir deh Kp. des 
Schwefels bestimmt und der Wert desselben auf der’ thermodynamischen Zenti- 
gradskala zu 444,61° gefunden. Der Wert des Schmelzpunktes von Eis auf der 
absoluten thermodynamischen Zentigradskala ist 273,13?/-(Proc. Royal Soc. London 
90. Serie A. 189-203, 1/5.-[29/1.] Univ. Coli. London.) - Błocie

James E iddick  Partińgton, Eine Bestimniung des VerhaItnisseśderśpezifischeti 
Warmen des Chlórs, sowie "eińć Bei'echnung der spezifłśchen Warmeń mittels der 
Beńhelotschen Zustandsgleichuńg. (Vgl.' Physikal. Ztscihr. 14. 969; C. 1913. It.' 1914.) 
Did Methode ist ’ die akustische von KtjŃdt mittels Messung der Welleulaugen in 
Chlor u. Luft an Staubfigureu. Ais Staub wird SIO, yerwendet. Aus den zuńiicbśt 
erhaltenen Werten des Verhaltnisses der spezifischen Warmen wird mit Hilfe der 
Zustandsgleichuńg von D. BERHELOT ais korrigierter Wert bereehnet:

=  1,317 ±  0,001,
. . .  V i  'f . •

woraus folgt: Ov =  6,39 cal., Cp =  8,49 cal. Fiir C, ist fruher in guter Ober- 
einstimmung hiermit auf direktem Wege 6,1—6,2 gefunden worden. (Physikal. 
Ztschr. 15. 601—5. 15/6. [27/4.] Uiiiyersity of Manchester.) Byk.

P. A. E llis  E ichards, Die Eińwirkung schwacher Sauren auf losliche Fluoride. 
Essig-, B u tte r- , W ein-, M ilch-, A pfel- und  C itro n e n sa u re  in l°/0ig-. Lsg. 
setzten aus l°/0ig. Lsgg. von NaF und KF I<lu(lsaure in Freiheit, wie durch Glas- 
atzung nachgewiesen werden konnte. Ebenso verhielten sich A m eisen-, S a lic y l-  
und B enzoesśiure, sowie COa, die in die Lsgg. der Fluoride eingęleitet wurde. 
Boraaure zeigte keirie Einw. Auf CaF» wirkten die genannten SŚ. nicht ein. 
Sehwęfel-, Salpeter-, Salzsaure, HBr u. t l j  in yerd. Lsgg. machten auch aus NaF 
und KF HF frei. (The Analyst 39. 248—50. Juni; 308. Juli. [6/5.*].) ROhle.

Alfred Coełm und Georges P rigent, Zur Photochemie des Ammoniaks. In 
Fortsetzung friiherer Unterss. uber photochemische Gasgleichgewichte (z. B. COEHN 
und Becker, Ztschr. f. physik. Ch. 70. 88; C. 1910. II. 1104) wurde Ammoniak- 
gas im Quarzrohr mit der Quarzquecksilberlampe bestrahlt. Nach mehrstiindiger 
Bestrahlung ergab sich quąntitative Zers. des NHS. Dieses Resultat ist auffallią 
mit Riicksicht auf eine Angabe von WEIGERT (Ann. der Physik [4] 24. 243; C. 
1908. I. 92), nach welcher sich Ns u. H2 in sichtbarem Licht bei Ggw. yon Chlor 
vereinigen. Durch Nachpriifung der Verss. .yon W eigert konnte dereń Richtigkeit 
jedoch nicht bestatigt und keine Spur einer NH,-Bildung nachgewiesen werden. 
(Ztschr. f. Elektrochem. 20 . 275—78. Photochem. Abt. d. Phys.-Chem. InsŁ Gottingen.)

Sackur . ■:
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A. Blanc, Uber eine Strahlung, welche die Oxydation des Photphors begleitet. 
Vf. beschreibt eine Versuchsanordnung, welche die BeobachtUDg einer vom Phos- 
phor ansgehenden ionisierenden Strahlung geatattet. Die Strahlung ist sehr wenig 
durchdringend, wird merklich von Luft absorbiert und durch ein Magnetfeld von 
5000 GauS nicht beeinflufit; Yerss. mit FARADAYschen Zylindem ergaben keinerlei 
Anzeicheu fiir d a B  Yorhandenaein einer yon der Strahlung transportierten Ladung. 
Es handelt sich also um eine Strahlung vom Typus der ^-Strahlung der radio- 
aktiven Substanzen. (C. r. d. l'Acad. des sciences 158. 1492—93. [25/5.*].) B ugge.

Leon und Eng&ne Bloch, Uber die Funkenspelełren einiger Elemente im 
iiu/iersten Ultraviolett. (Vgl. C. r. d. l’Acad. des sciences 158. 784; C. 1914. I. 
1736.) Im Funkenspektrum des Arsens wurden 27 Linien zwischen A 2133,70 und 
1859,90, im Spektrum des Antimons 21 Linien zwischen X 2068,45 und 1870,58 be- 
obachtet (Wellenlangen im Original). Im Funkenspektrum des Zinns konnten die 
meisten der von H andke (Diss. Berlin 1909) beobachteten Linien zwischen 
A 1984,7 und 1853 wiedergefunden werden; auBerdem wurde eine starkę Linie bei 
X 2040,97 gemessen. Das Funkenspektrum des Wismuts zeigte zwei neue Linien 
mit den Wellenlangen 1973,15 und 1959,63. Aluminium hat bisher noch nicht 
auagemessene Linien bei 1 2093,70, 2081,73, 2074,77, 2062,03, 2045,15 2022,96 und 
2016,67. Im Funkenspektrum des Cadmiums wurden die Messungen von E der 
und V a le n ta  yielfach erweitert; im Original werden die Wellenlangen yon 
31 Linien zwischen 2064,46 und 1855,32 mitgeteilt. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 
158. 1416-18. [18/5.*].) B d gge.

E. M arsden, Der Durchgang von u- Teilchen durch Wasserstoff. Trifft ein
a-Teilchen mit der Geschwindigkeit V  mit dem Kem eines Wasserstoffatoms zu- 
sammen, das sich in einer Richtung bewegt, die mit der urspriinglichen Richtung 
des a-Teilchens einen Winkel 0 einschliefit, ao ist die Geschwindigkeit des H-Teil- 
chens gegeben durch den Ausdruck u =  1,6 V  cos 0 (vgl. R u t h e r fo r d , Philos. 
Magazine [6] 27. 488; C. 1914. I. 1622 u. D a r w in , Philos. Magazine [61 27. 499;
C. 1914. I. 1623). Aus B ohrs Formel (vgl. Philos. Magazine [6] 25. 10; C. 1913.
I. 6S1) fiir die „Geschwindigkeitskurye“ eines geladenen Teilchens laBt sich ab- 
leiten, daB bei einem ZusammenstoB unter dem Winkel 6 =  0 das H-Teilchen
eine Reichweite haben muB, die ca. 4 mai so groB ist wie die des a-Teilchens,
das mit ihm zusammentrifit. Infolgedessen ist zu erwarten, daB beim Durchgang 
von «-Teilchen durch Waaserstoff H-Teilchen durch Szintillation in einer Entfemung 
nachzuweisen sind, die grofier ist ais die Reichweite der a-Teilchen. Diesen Nach- 
weis konnte Yf. esperimentell erbringen; es ergab sich, daB im Wasserstoff Teil
chen erzeugt werden, die einen mindestens 31/, mai so weiten Weg zuriicklegen 
ais die «-Teilchen. Die von diesen H-Teilchen auf einem ZnS-Schirm heryor- 
gerufenen Szintillationen unterscheiden sich nur wenig yon den durch a-Strahlen 
erzeugten; sie sind nicht so intensiy wie dieae. Verss. bei erhohtem Druck, bei 
denen die ,i-Strahlen durch ein starkes Magnetfeld abgelenkt waren, gestatteten, 
den Prozentsatz der yon yerschieden dicken Schichten Aluminium, Kupfer, Zinn 
u. Platin durchgelassenen H-Teilchen zu ermitteln; Kuryen siehe Original. (Philos. 
Magazine [6] 27. S24—30. Mai. Manchester. Univ. Phys. Lab.) B dgge.

J . H oltsm ark, Ver suche uber die LichUrregung durch Kathodenstrahlen in 
Wasserstoff. Die Intensitatsyerteilung im Serienapektrum des Wasserstofts ist bei 
der Erregung durch Kathodenstrahlen im Bereiche von 20—1700 Volt unabhangig 
yon der Strahlgeschwindigkeit innerhalb einer moglichen Fehlergrenze yon 20%. 
Die Intensitatsyerteilung ist dagegen abhangig yom Druck, und z war wird mit
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ateigendem Drock die Intensitat der nach Rot gelegenen Glieder der Serie relatiy 
at3rker alg die der nach Yiolett gelegenen. (Phyaikal. Ztschr. 15. 605—8. 15/6. 
[Mai.] Kristiania. Wflrzburg. Physikal. Ingt. d. Uniy.) By k .

T. Kohner und P. W intem itz, Die chemische Konstantę des Wasnerstoffs. 
Nachtrag. (Vgl. Physikal. Ztschr. 15. 393; C. 1914. I. 1916.) Vff. korrigieren einige 
Zablenwerte und stellen die theoretiachen Werte der chemischen Konstantę des ZT, 
nach yerachiedenen Pormeln aua der Literatur zuaammen. (Phyaikal. Ztschr. 15. 
645. 15/6. [11/5.] Berlin. Physikal.-chem. Inat. d. Uniy.) B yk.

Julins Meyer, tfrrnr MetallfaranJcheiten. Es werden die Veranderungen der 
Metalle begprochen, die auf allotrope Umwandlungen, wie beim weifien und grauen 
Zinn, oder auf die Forcierhrankheit, wie beim gepreBten Messing, zurfickzufiihren 
aind. (Dtsch. Monatsachr. f. Zahnheilk. 1914. 413—23.) M eyer.

E. N. da C. A ndrade, Hegdma.fii.ge OberflachenmarJcierungen an gestreckten 
Drahten aus weichen Mełallen. Werden Drahte aus festem QuecJcsilber bei —78° 
bis zum ZerreiBen gestreckt, so beobachtet man an ihrer Oberflaehe nach dem 
ZerreiBen regelmaBige, ringf<5rmige Markierungen, die den Anschein erwecken, ais 
ob der Draht aus gleichen acheibenartigen Schichten beatiinde. Gleichzeitig zeigt 
der Draht eine Zusammenziehung in ein er Richtung, so daB der Querschnitt der 
Bruehflilche elliptische Form erhalt. Dieselben Erscheinungen beobachtet man an 
Drahten ans Zinn und Blei (sowie Natrium, ygl. B a k e r , Proceed. of the London 
Phys. Soc. 1913). Yf. fflhrt dieae Eracheinungen auf die Ggw. groBer Kryatalle 
yon gleicher Form und geachichteter Anordnung in den betreffenden Metallen 
zuriick. (Philos. Magazine [6] 27. 869—70. Mai.) B uoge.

B ernhard Nenmann und E in a r Bergye, Elektrohjse von Gemischen gischmolzener 
Kalium- und Nałriumsalte. Da die Alkali- u. Erdalkalimetalle bei hoherer Temp. 
zum Teil ihre Stellung in der Spannungsreihe andern, so achien die MSglichkeit 
yorzuliegen, daB man unter Umstanden aus Gemiachen yon Na- u. K-Hydroiyden 
reines Na abscheiden kann. Ehe dieae Frage in Angrifi genommen werden konnte, 
muBten die Scbmelzpunkte yon Gemischen yon NaOH u. KOH u. ihren Carbonaten 
unteraucht werden. Die Schmelzpunktskurye yon techniachem NaOH u. KOH durch- 
lSuft ein Minimum bei etwa 60% KOH und einer Temp. yon 167°. Der Zusatz 
yon Carbonaten zu dieaer Schmelze emiedrigt ihren F. nicht, sondern erhoht ihn. 
In Gemischen yon NaOH und Na,COs wird der F. proportional dem Zuaatz yon 
Na,COj der Theorie entsprechend erniedrigt.

Die Elektrolyse derartiger geschmolzener Mischungen im Ni-Tiegel mit Ni- 
Elektroden ergab, daB sich stets Legierungen beider Metalle abscheiden. Im eutek- 
tiacben Gemiach stieg die Ausbeute an K mit wachsender Stromatarke. Die 
carbonathaltigen Schmelzen zeigen etwa dasaelbe Bild wie die Miachungen der 
Hydroiyde. (Ztachr. f. Elektrochem. 20. 271—75. 1/5. [9/3.] InsL f. Techn. Chemie 
u. Elektrochem. Techn. Hochschule Darmstadt.) Sa cku b .

R. W. Wood und L. Dunoyer, Die optische Resonans des Natriumdampfes 
lei Erregung einer einsigen D-Linie. (Vgl. C. r. d. l’Acad. des sciences 158. 1068;
C. 1914.1. 2032.) Es gelang den Vff., nachzuweisen, daB die yon der D,-Strah!ung 
dea Natriums allein erregte Resonanzstrahlung ebenfalls nur diese Strahlung ent- 
halt. Man kann also leuchtenden Natriumdampf erhalten, der ausschlieBlich e in e  
der D-Linien emittiert. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 158. 1490—92. [25/5.*].) B ug GE.
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P. W enger und L. Heinen, Yersuche zur Reduktion von Din a triumphosphat 
durch Wechselstrom. (Ygl. W engee und MlDHAT, Ann. Chim. analyt. appl. 17. 
321; C. 1912. II. 1717.) Ea wurde die Reduktion von Dinatriumphoaphatlsgg. ais 
Funktion der Zeit, Temp. und Konzentration mit Hilfe einea Wechselstromea von 
0,4 Arnp. und 47 Volt uuter Benutzung von feststehenden und rotierenden Kupfer- 
elektroden studiert. Die Best. dea gebildeten Phosphits erfolgte nach der Methode 
yon RUPP und F in  CK. — Eine Reduktion zu Phospbit.trat stets, in eiuigen Fiillen 
sogar in erhęblichem Mafie ein. (Ann. Chim. analyt. appl. 19. 209—J.1,; 15/6. Genf. 
Analyt. Lab. d. Uniy.) DtJSTERBEHN.

Charles K enneth Winkler, Die relativen.Sta.rken von Ąmmoniwnhydroxyd und 
substituierten Ammoniumhydroxydcn, gemessen durch ihre Wirkung auf eine Pseudobase. 
Teil I. (Ygl, Dobbie, L au d e r, T in k le r . Journ. Chem. Soc. London 85. 121; C.
1904. I. 732) Die Umwandlung der durch Osydation des Laudanosins von Pyłłan  
erbaltenen Pseudobase in die Carbinolform wird durch OH' bewirkt und ist von 
einer Anderung der Absorption u. Fluoreacenz begleitet (Journ. Chem, Soc. London 
101. 1252; C. 1912. II. 1461). Nimmt man nun an, daB einer bestimmten [OH'] 
eine spektroskopiach meBbare Umwandlung von Pseudobase in Carbinol entapricht, 
so wird man fiir eine beliebige Base [OH'] beBtimmen konneu, wenn man von einer 
Base mit bekannter Dissoziation die Konzentration kenńt, die den gleiehen EinfluB 
auf die Absorption hat. Bei der Auafubrung der Versuche wurden Lagg. der zu 
untersuchenden Basen mit einer Lsg. der Pseudobase gemischt, so daB die Kon
zentration der letzteren 7jooo'n- wari u- 'hre bei 15° erbaltenen Abaorptionaspektręn 
mit den Absorptionen von Lsgg. mit bekanntem Gehalt ah Carbinol- u. Ammonium- 
form yerglichen. Auś den erhaltenen und graphiach dargestellten Reaultaten geht 
heryor, daB bei 1,0-n. NH.-OH, 0,074-ii. CH3-N H %-OH, Ó,0003-n. (C H ^N H ^ OH, 
0,5-n. (CH3)3N H ' OH, 0,00783-n. (CH3)i N- OH  und 0,00783-n. NaOH gerade die 
Hiilfte der Pseudobase ais Carbinol yorliegt. Diese Reihenfolge der Basen nach 
ihrer Starkę stimmt mit anderen Reaultaten iiberein. Fiir n. bis V3-n. NH,OH 
wurde ais mittlere Disaoziationakonatante 5,9 •10“ 6, fur n. bis V  n. (CH3)5NH.OH
11,9-10 5 gefunden; die Konstantę fiir CHsNH,-OH u. (CH3)»NH3-OH sinkt mit 
fortachreiteńder Verdtinnung; (CHj^N-OH yerhiilt aich wie NaOH; die angefuhrten 
Werte konnen ungenau sein, da Nebeurkk. nicht auageachlossen sind. Die Gleich- 
gewichtskoustante der Carbinolammoniumbaaeiaomerie ist K  =  [Ammoniumbase]* 
[OH'] / [Carbinol] =  0,0076. (Journ. Chem. Soc. London 105. 995—1002. April. 
Birmingham. Edgbaston. Uniy.) Fea nz .

J. Ssamoilow, TTber die chemische Struktur des Kaólins. (Vgl. Buli. Acad. 
St. Peterabourg 1909. 1137; C. 1910. I. 470.) Um featzustellen, welcher Korper 
zuriickbleibt nach dem Entfernen des W. aus dem Kaolin wurden die thermischen 
Eflekte beim Erhitzen des Kaolins untersucht. Die Versa. wurden in einem elek- 
trischen Tiegelofen ausgefiihrt. Die Resultate sind graphiach dargestellt. Dem 
Kaolin kommt die Formel I. zu. Bei yollstandiger Entfernung des W. zerfallt

I. 0 = S i < g - 0 I ^ | 0 |  „  0 = s l < 0 - 0 - A ] ^ | 0

Kaolin in Si02 u. in eine besondere Modifikation dea Al.SiOs. Die Zus. der Salze 
der Kaolingruppe leitet sich yon dem Kern II. ab. (Buli. Acad. St. Pśtersbourg 
1914. 779—94. 15/6. Landw. Inst. Moakau.) SchOnfeld .

B. Bleyer und L. Pacznski, U ber Berylliumborate. (Ygl. Ztacbr. f. physik. 
Ch. 84. 1; C. 1913. II. 755.) Es sollte der Reaktionayerlauf zwischen frisch ge-
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fallte.m Berylliumhydroxyd'und Borsaure naher untersucht werden. Dazu wuTden 
Borsiiurelsgg,, bekąnnten Gehaltes mit Berylliumsulfatlsgg. von bekanntem Gęhalte 
gemischt, mit Ammoniak yersetzt und<dann mit W. zu einem bestimmten Volumen 
aufgefiillt. Ais beste Reihenfolge ergab sich: Be-Lsg., Borsaurelsg., NHS. Es er- 
gab sich, daB frisch gefąlltes Be(OH), Borsaure nach MaBgabe des HENKYsehen 
Gesetzes sowohl bei Zimmertemp., wie auch bei der Siedetemp. ąufnimmt. Auf 
nassem Wege lassen sich keine definierten Verbb. zwisehen Be(OH)4 und B(OH)3 
erhalten. Es entstehen auf diesem Wege yielmehr feste Lsgg. von Borsaure in 
Berylliumhydroxyd. Das von G. KrO ss und H. M o ra th  beschriebeno Bcryllium- 
borał, óBcO,'B%Ot> ist ais chepiisches Iudiyiduum zu streichen. Bei Zimmertemp. 
werden 18,80°/o und bei Siedetemp.: 9,8°/0 der urspriinglicb yorhandenen Borsaure 
von Berylliumhydroiyt} aufgenommen.

Die Verss. iiber dąs Verbalteu yon Boraxlsgg. gegen Berylliumlsgg. ergaben, 
daB bei den Fallungen mit k. gesiittigten Boraxlsgg. die im Bodenkorper gebundene 
Borsaure mit abnehmender Konzentration mit der dadurch bedingten gesteigerten 
Hydrolyse und anwachsenden Losliehkeit des Berylliumborats abnimmt. Zur Er- 
zielung guter Resflltate sind moglichst konz. Berylliumlsgg. zu yerwenden. Bei 
Yerwendung, h. gesattigter Boraxlsgg. und damit gesteigerter Konzentration der 
Polyboratiouen nimmt die Menge der im Bodenkorper gebundenen Borsaure erheb- 
lich zu. Uberschiisse der Falluugsmittel iiber die iiquivalenten Mengen,- sowohl 
_von Borax, ais auch von Berylliumsalz, beeintrachtigen die B. von borsaurereicheti 
Bodenkorpem. Ais Fallungsmittel sind Borax und Borsaure -(- NH3 in aqui- 
valenten Mengen bei gleicher, wenn auch nur kleiner Konzentration in bezug auf 
ihre Wrkg. gleichwertig. Ein Zusatz von Na,S04 und eyentuell.Ammomumsulfat 
ist ohne EinfluB. Die an Borsaure reichsten Bodenkorper werden erhalten, wenn 
man moglichst grofie Mengen Berylliumhydrosyd in aquivalentem Verhaltnis mit 
Borai in moglichst konz. Form zur Anwendung bringt. (Kolloid-Zeitschrift 14. 
295—306. Juni. [4/3.*] Munchen. Lab. f. angew. Chem.) Meyer .

Philip  E. Browning, Eimoirkung des Broms auf die Lanthan- und Didym- 
hydroxyde. (Vgl. B rowning und Roberts, Ztschr. f. anorg. Ch. 64. 302; C. 1909.
II. 2198.) Bromwąseer lost die in verd. Kalium- oder Natronlauge suspendierten, 
cerfreien Hydroxyde der Ceriterden mit ungleicher Geschwindigkeit; am raschesten 
wird da3 Lanthanhydroiyd gel. Auf diese Beobachtung griindet Vf. eine Methode 
zur Trennung des La vom Nd und Pr. Vergleichende Verss. ergaben, daB diese 
Brommethode zu Beginn der Trennung weit rascher arbeitet ais das AUERsche 
Verf. der fraktionierten Krystallisation der Doppelnitrate, daB letzteres aber am 
Ende der Trennung der Brommethode iiberlegen ist. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 
158. 1679—80. [8/6.*].) DWsterbehn .

Fritz  W irth , U ber die Alkalidoppeloxalate des Scandiums, iiber Scandium- 
schicefelsiiure und Scandiumsulfid. Das Osalat der Scandinerde ist, ebcnso wie 
das Thoroxalat, 11. in h. Alkalioxalatlsgg., sowie in Ammoniumoxalat. Die Auf- 
losungsgeschwindigkeit ist sehr groB, besonders beim Natriumsalz, ebenso scheidet 
sich dieses in der Kalte am schnellsten ab, wahrend das Ammoniumdoppelsalz 
etwa 2—3 Tage zur Abscheidung benótigt. Die Doppelsalze, Scandiunmatrium-, 
bezw. ScandiumJcalium-, bez w. Scandiumammoniumoxalat, ScJ(Ca0 4)3>3MesC10 4- 
1011,0 (Me =  Na, K oder NH4), sind in k. W. und in k. Lsgg. der Alkalioxalate 
nahezu unl.; h. W. lost unter Zers., h. SS. fubren yollstandige Lsg. herbei; nur 
das Ammoniumdoppeloxalat wird von der gesiittigten Ammoniumoxalatlsg. gelost, 
aber in sehr geringen Mengen. Die Doppeloxalate yerlieren ihr W. erat bei ca. 
175° yollstandig, die wasserfreien Oialate sind sehr bygroskopisch. Wahrscheinlich
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sind sie ais Alkalisalze einer kompleien Scandiurnoxalsaurc aufzufassen, welcher 
die Formel [Sc(Ca0 4),]H, zukommt. Den Doppeloialaten selbst kommt in diesem 
Falle die Formel [ScJCjOJ.JRj-SHjO zu. Dafiir spricht auch, da8 sich Scandium- 
oxalat yerhaltnismaBig leicht in Oialsaure lost. Das Scandium liefert also eine 
fur dreiwertige Elemente typische Trioialometallyerb. und unterscheidet sich da- 
durch scharf yom Thorium.

Behandelt man das hei Zimmertemp. stabile Scandiumsulfat Sc,(SO,),-513,0 
mit HjSO^ von D. 1,6, so geht es in Lsg. Nach einiger Zeit scheidet sich eine weiBe 
Verb. Sc,(S04)s*3H,S04 ans. Die Scandiumschicefelsaure ist also ihrer Zus. nach 
ein yollstandiges Analogon der tibrigen sauren Sulfate der seltenen Erden vom 
Typus R"',(S04)a-3H,S04. Man kann sie ais kompleie S. von der Zas. [Sc(S04),]H, 
und das Kaliumsalz ais [Sc(SOł),]K3 auffassen. In Beriihrung mit W. zerfallt sie in 
Sulfat u. Schwefelsaure, auch ist sie sehr hygroskopisch. In der konz. S. (s ■=- 1,6) 
ist sie etwas 1.

Erhitzt man Scandiumsulfat im trockenen H,S-Strom, so geht es in Scandium- 
trisulfid, Sc,S„ ttber. Man kann zu seiner Darst. vom Pentahydrat ausgehen. Das 
Sulfid ist in der Kalte hellgelb, in der Hitze gelb bis gelbbraun gefarbt. An 
trockener Luft ist es ziemlich bestSndig, selbst bei etwa 100°. Durch SS. und 
allm&hlich auch durch h. W. wird es unter H,S-Entw. zers. Erhitzt man es an 
der Luft, so farbt es sich intensiv gelb; ofienbar tritt Schwefelabspaltung ein. 
(Ztschr. f. anorg. Ch. 87. 1—6. 12/5. [14/3.] Anorg.-chem. Inst. d. Techn. Hoch- 
schule Berlin.) Bloch .

F ritz  "Wirth, Uber das Oxalat und Acełat der Beryllerde. Bcrylliumozalał, 
»ub dem Hydroiyd durch LSsen in warmer Oxalsaurelsg. erhalten, wird erst durch 
wiederholte fraktionierte Krystallisation frei von OxalsSure. Die Analyse stimmt 
auf das Trihydrat, BeC,0, • 3H,0. Es bildet grofie, doppelbrechende Platten. 
100 ccm W. losen bei 25° 63,2 g Trihydrat, 100 g Vio'n- HaS04 losen 72,65 g und 
100 g 7io'n- Oxal8aure lSsen 75,92 g. Das Oxalat erfahrt durch freie OialaSure 
eine bedeutende LoslichkeitserhShung. Dies weist darauf hin, daB es mit der 
Oialsaure zu einer kompleien Berylliumoxalsaure zusammentritt, welcher die Formel 
Be(Ca0 4H), zukommt. Normale Schwefelsaure wandelt das Oialat teilweise in das 
Sulfat um. — Wahrend sich das Oialat (iberaus leicht in W. lost, wird das sogen. 
basische Acetat des Berylliums, Be40(CH,C0j)8, welches ais Salz einer konden- 
sierten Orthopolyessigsaure aufzufassen ist, von Wasser kaum benetzt. Erst beim 
langeren Scbiitteln mit W. (T  =  40°) lost es sich in betrachtliehen Mengen auf. 
Beim Eindampfen solcher Lsgg. erhalt man eine basische, gnmmiartige Masse yon 
wechselnder Zus. Das Acetat ist also in W. nur unter Zers. 1., unzersetzt und in 
erheblichen Mengen lost es sich in Chlf., Nitrobenzol, Aceton usw. auf; beim Er- 
kalten krystallisiert eine instabile Form in nadelformigen Krystallen, die aber bei 
etwa 90° wieder in die stabilen Oktaeder ubergehen. Bei Zimmertemp. (Z’=  18° ca.) 
sind in 100 g der Chloroformlsg. 6 g BeO =  25 g Berylliumacetat enthalten. Das 
Acetat ist auch in der Chloroformlsg. gegen Reagenąien sehr bestandig. (Ztschr. 
f. anorg. Ch. 87. 7—8. 12/5. [14/3.] Anorg.-chem. Inst. Techn. Hochschule Berlin.)

Bloch.
F ritz  W irth , Uber das Sulfat und Oxdlat der Scandinerde. Von Scandium- 

sulfaten ist bei 25° allein das 5-Hydrat, Scs(S04),-5Ht0, stabil, welches bei etwas 
hoherer Temp. ais 100° in das Bihydrat, Scj(S04)j*2H,0, ubergeht. Das Penta
hydrat ist an der Luft nicht hygroskopisch. Es ist 11. in W., allein schon geringe 
Mengen freier Schwefelaure setzen die Loslichkeit ganz enorm herab wie beim 
gleichfalls schwaeh basischen Erbiumsulfatenneahydrat. Von den bisher untersuchten 
Sulfaten der seltenen Erden besitzt das Scandiumsulfat die groBte Loslichkeit in
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W.; in 100 g FI. sind bei 25° 28,52 g Se,(SO<)8 =  35,32 g Scj(S04)3-5Ha0  gelost.
— Das Oxalat des Scandiums, Scj(C,04),-SHjO, erhalt man in sohon kryatalliaierter 
Form, wenn man eine h. gesattigte Lag. des Ozalata in Ainmoniumosalat durch 
Salzsaure zers. Es wurde die Loslichkeit dea Oialata in Schwefelsauren ver- 
schiedener Konzentration bei 25° beatimmt. Das Osalat der Scandinerde ist von 
allen bisher untersuchten Oxalaten der seltenen Erden in Schwefelsaure flm schwer- 
sten 1. Die Loslichkeitswerte niihern sich den bei Thoriamoxalat gefundenen Zahlen. 
Uberschussige Oxalsaure ruft in HaS04 eine Loslichkeitserniedrigung hervor. (Ztachr. 
f. anorg. Ch. 87. 9—12. 12/5. [14/3.] Anorg.-chem. Tnst. Techn. Hochschule Berlin.)

' Bloch .
Fritz W irth  und B jarne Bakke, Untersućhung iiber Ferrisulfate. Darstellung 

und Eigenschaften der verschiedenen normalen, basischen und sauren Ferrisulfate. 
Lóslichkeits- und Stabilitatsverhdltnisse in Wasser und Schwefelsaure. Krystalli- 
sationsgang. Die Ergebnisse der Arbeit, in welcher auch die fruheren Arbeiten 
iiber Ferrisulfate besprochen werden, Bind die folgenden: Fiir die Darst. des sauren 
[Fea(S04)3• H2S04■ 8 HaO, Tetrasulfat], normalen [Coąuimbit, Fe,(S04)8-9Hs0] u. dea 
basischen Ferrisulfats werden Darstellungsverfi. angegeben. Das Verhalten dieser 
Salsę gegen W. und Wasserdampf wurde genau untersucht, wobei sich zeigte, daB 
der Bodenkorper, bezw. der nach der Hydrolyse yerbleibende Riickstand immer 
basischer ist ais die Lag. — Auch die Wasserabga.be der Ferrisulfate wurdo fest- 
gestellt; sie verlieren beim Erhitzen ihr W. um ao leichter, je aaurer aie sind; in 
Ubereinstimmung damit steht die Tatsache, daB das Endprod. der Hydrolyse, das 
Ferrihydroxyd, ebenfalls nur bei hoheren Tempp. waaserfrei wird. — Hineichtlich 
der Wasserabgabe iiber Schwefelsaure konnte entgegen der Literaturangabe fest- 
geatellt werden, daB auch das Tetrasulfat innerhalb '/» Jahres rund 5 Mol. W. 
verliert.

Die Loslichkeit des Coąuimbits, Fe4(S04),-9H j0, sowie dea Ferritetrasulfats, 
Fes(S0ł)3.H ,S0ł .8H 20, in W. und Schwefelsaure wurde bei 25° featgelegt. Da 
sich daa Tetrasulfat in Beriihrung mit verdiinnteren Schwefelsauren nur sehr lang- 
Bam in den stabilen Coąuimbit umwandelt, konnte die Loalichkeitskurve des Tetra- 
sulfata bis weit in den metastabilen Teil hinein yerfolgt werden. Die Loslichkeit 
des Ferrisulfats in HsO ist sehr groB. Bei Wasserbadtemp. benotigen 81,43 Tle. 
n. Ferrisulfat mit 9HsO nur 18,57 Tle. W., um damit eine braune, sirupartige Lsg. 
zu bilden. Auch der Umwandlungspunkt des Coguimbits in Tetrasulfat wurde fesl- 
gestellt. Die beiden Sulfate Bind bei 25° miteinander im Gleichgewicht, wenn daa 
Ma (Molekularverhaltnis) in der Lsg. den Wert 1 : 6,699 angenommen hat.

Die Ansicht Scharizers (Ztschr. f. Krystallogr. 35. 345; 41. 209; C. 1905. II. 
1823), daB zwei Copiapite, cc-Copiapit, 3Fe,03• 8S03-27B20, u. (.3-Copiapit, 2Fe20 8* 
5S03-18H20, esistieren, konnte beatatigt werden. Ihr Esistenzgebiet bei 25° wurde 
festgelegt. Der /9-Copiapit ist stabil, wenn das Ms in der Lsg. =  1 : 2,889 — 
1 : 3,472 ist, der cf-Copiapit ist atabil in Lagg., dereń Ms =  1 : 2,614 — 1 : 2,8S9 
betragt; die beiden Copiapite sind im Gleichgewicht, wenn das Ms in der Lsg. =
1 : 2,889 ist. Auch die /?-Copiapitkurve laBt sich bis in daa metastabile Gebiet 
hinein yerfolgen; ferner konnte ein metastabiler UmwandlungBpunkt, an welchem 
Copiapit und Tetrasulfat im Gleichgewicht aein konnen, ermittelt werden. Nach 
den Diagrammen kann Gleichgewicht bestehen: zwiachen eć-Copiapit u. /3-Copiapit; 
Ms der Lsg. =  1 : 2,889; zwischen ^-Copiapit und Coąuimbit; Ms der Lsg. =>
1 : 3,472; zwiachen Coąuimbit und Tetrasulfat; Ma der Lag. =  1 : 6,699.

Ferrisulfatlsgg. nehmen Ferrihydroxyd auf und bilden damit stark basische 
Lagg., die aber gegen Lackmus sauer reagieren. Das Gleichgewicht zwischen Lsg. 
und Bodenkorper atellt sich erst nach geraumer Zeit ein. — Behandelt man das 
basische Salz, 2FesO,*SO,*xHjO mit n. FerriBulfatlsgg. von wachsender Eisenkonz.,

XVIH. 2. 21
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so nimmt das Salz etwas Schwefelaaure auf. Wahrscheinlich biłdet sich das Sulfat 
Fes0,-SO,-xH,O, das auch in der Natur ala Planoferrit vorkommt. Doch nimmt 
die Umwandlung in daa stabile Hydrat erhebliche Zeit in Anspruch, so daB die 
Analysen keine ubereinstimmenden Reaultate ergeben. Die konzentrierteaten Eiaen- 
sulfatlsgg. bei 25° liegen zwischen dieser Anatzungskurve und der Copiapitkurve. 
Man erhalt diese Lsgg. aucb, wenn gelbes Ferrisulfat (Ms =  1 : 2,8) mit einer ca. 
5%ig. Eisenhydroxydsollsg. langere Zeit digeriert wird. Es ist daher wahrscheinlich, 
daB die stark baaiachen Ferrisulfatlosungen kolloidal gelostes Ferribydroiyd ent- 
halten.

Die KnjstaUisationsgeschmindigJceit steigt mit ateigender Aciditat der Perri- 
aulfatlsgg. Beziłglich des Kryatallisationagangea ist zu unterscheiden, ob man die 
ersten Kryatallisationen oder die Endprodd., die beim Austrocknen der Lag. ent- 
stehen, unteraucht In einer Tabelle sind die Krystallisationserscheinungen nach 
diesem Gesichtapunkt geordnet. (Ztachr. f. anorg. Ch. 87. 13—46. 12/5. [14/3.] An- 
org.-chem. Inst. Techn. Hochachule Berlin.) B lo c h .

F ritz  W irth  und B jarne Bakke, Uber die gegenseitige Lóslichkeitsbeeinflussung 
von Ferrisulfat und Aluminiumsulfat. (Vgl. W irth , Ztsehr. f. angew. Ch. 26.81; 
Ztsehr. f. anorg. Ch. 79. 360; C. 1913. I. 779. 1087.) Die Ergebnisse der Untere. 
werden folgendermaBen zusammengefaBt: Aus n. Ferrisulfat-Aluminiumsulfatlsgg. 
scheidet sich bei 25° kein Doppelsalz aus. Mischkrystalle sind unwahracheinlicb. 
Lagg., dereń Molyerhaltnis von Fe,Oa : A1,03 kleiner ist ais 1 : 0,3831, welche also 
mehr Aluminiumsulfat enthalten, scheiden anfangs Aluminiumsulfat aus und um- 
gekehrt. Die Loalichkeit des Aluminiumaulfat3 in W. kann bei 25° durch gelostes 
Ferrisulfat um 62,28% herabgedriickt werden. Die Loslichkeit des Eiaensulfats 
wird durch Aluminiumsulfat dagegen hochstens um 29,04°/0 erniedrigt. (Ztsehr. f. 
anorg. Ch. 87. 47—51. 12/5. [14/3.] Anorg.-chem. Inst. Teehn. Hochschule Berlin.)

B loch .
Rudolf R uer und R obert K lesper, Die y,d-Umwandlung des reinen JEisens 

und ihre Beeinflussung durch Kohlenstoff, Silicium, Kobalt und Kupfer. Nach 
friiheren Unterss. (Ferrum, Neue Folgę der „Metallurgie“ 11. 33; C. 1914. I. 950) 
vermag daa Eisen auBer in der u-, (3-, und /-Modifikation auch noch in einer 
yierten Form, dem <)-Eiaen, aufzutreten. Der Umwandlungspunkt des y- in das 
S-Eisen liegt, wie die an einem sehr reinen Elektrolyteisen aufgenommenen Ab- 
kiihlungskurven zeigen, bei 1401°. Beim Erhitzen tritt die Umwandlung bei einer 
nur 2—3° hoheren Temp. auf, so daB sie ala reversibel bezeichnet werden kann. 
Der Sclimelzpunlct des reinen JSisens lag bei 1528°, bezogen auf die Schmelztempp. 
des Cu =  1084° und des Ni == 1451°. Durch Kohlenstofi wird der ^J-Umwand- 
lungspunkt erniedrigt. Von 0,1—0,3% C findet die Umwandlung bei konstanter 
Temp. atatt. Bei 0,35% C ist eine Unterscheidung des Erstarrungs- und des Um- 
■wandlungsvorganges nicht mehr moglich. Aus Schmelzen mit weniger ais 0,1% C 
scheiden sich zunachat <?-Mischkrystalle ab, welche sich nach erfolgter Erstarrung 
in ^-Mischkrystalle umwandeln. Durch Silicium wird der Sehmelzpunkt des reinen 
Eisens nur wenig erniedrigt. Unterhalb 0,1% Si wird auch die /,^-Umwandlungs- 
temp. nicht beeinfluBt, um von 0,2% an allmahlich zu sinken.

Da die friiheren Unterss. iiber die Eisen-Kobalt- u. Eisen-Kupfer-Legierungen 
mit einem C-haltigen Eisen ausgefiihrt worden waren, so wurden in Anbetracht 
de3 starken Einfluases, den der C auf die ^J-Umwandlung ausiibt, die diese Um
wandlung betreffenden Verss. mit Elektrolyteisen wiederholt. Bei beiden Legie- 
rungen wurde nur die Kurve der beginnenden f),/-Umwandlung bei einer etwas 
auderen Temp. gefunden.

Zum SchluB wird auf die wenigen Literaturstellen hingewiesen, in denen dieser
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dritte Umwandlungspunkt beobachtet worden ist. (Ferrum, Nene Folgę der „Metal- 
lurgie“ 11. 257—6L. 8/6. Inst. f. theoret. Hiittenkunde u. physikal. Chem. d. Kgl. 
Techn. Hochachule Aachen.) M eyek.

Sir E rnest R utherford, E. N. da C. Andrade und J. H. Fellow , Die Wellenlange 
der weichen y-Strahlen aus Radium B. (Vgl. R utherford, Richardson, Philoa. 
Magazine [6] 26. 937; C. 1914 .1. 457.) Vff. untersuchten daa /-Strahlenspektrum der 
weichen Strahlungen aus Ra B, indem aie diese Strahlen unter einem bestimmten 
Winkel auf die Spaltflache einea Krystalla (z. B. Steinaalz) fallen lieBen und die 
Intenaitaten der reflektierten Strahlen photographisch registrierten. Durch An- 
wendung einea starken Magnetfeldes wurden die yon der Strahlungaąuelle (Radium- 
emanation) emittierten /9-Strahlen, sowie die von den /-Strahlen erregten sekundaren 
(9-Strahlen von der photographiachen Platte abgelenkt. Daa /-Strahlenspektrum 
der weichen Strahlungen des Ra B beateht aus einer Anzahl wohldefinierter Łinien 
und ist von demaelben Typus wie das Spektrum, welchea man erhalt, wenn Platin 
oder andere Schwermetalle von Kathodenatrahlen bombardiert werden. Innerhalb 
der Yersuchsfehlergrenzen ist es identiach mit dem Spektrum, welchea das B lei 
gibt, wenn die charakteriatiache L-Strahlung durch ^-Strahlen erregt wird. Die 
thcoretiache Bedeutung diesea Befandea wird, insbeaondere in Hinsicht auf den 
Zusammenhang zwischen Ra B und Blei, sowie auf die Struktur der Atome beider 
Elemente eingehend erortert. (Philos. Magazine [6] 27. 854—68. Mai. Manchester. 
Uniy.) BUGGE.

0. Góhring, Einige Yersuche zur Frage des Aktiniumursprunges. Yf. fuhrte 
einige Verss. zur Auffindung einea neuen Gliede3 der Breyiumplejade aus, daa 
eyentuell ais Muttersubstanz dea Aktiniuma in Betracht kommen konnte. Es gelang 
aber nicht, ein solchea nachzuweisen, weder in Pechblende, noch bei Ionium, noch 
bei U Y. (Phyaikal. Ztachr. 15. 642—45. 15/6. [18/5.] Karlsruhe i. B. Techn. Hoch
achule.) Byk .

A. R eychler, Zur Frage der Emstenz eines monoanmoniakalischen Silbernitrałs. 
(Vgl. Journ. de Chim. physiąue 1. 345; C. 1 9 0 4 .1. 252.) Es wurde die Menge des 
abgeschiedenen Silberhydroiyds, bei Zugabe von wechaelnden NH,-Mengen zu 1 Mol. 
gel. AgN03, gemeaaen. Die Reaultate Bind tabellariach zuaammengestellt. Unter 
der Vorauaaetzung, daB in den untersuchten Verdiinnungen AgNO„ die Kompleie 
Ag(H,0),N03, Ag(NHs)(H,0)N0s und Ag(NHs),N03 bildet, gelangen wir zu den 
folgenden umkehrbaren Rkk.:

Ag(NH3XHs0)N03 AgOH (abgeachieden) - f  NH4N03,
2 Ag(NH3)(HsO)NOa Ag(H20)aN03 +  Ag(NH8)sN03.

Wenn wir mit n die Anzabl der an der Rk. teilnehmenden NHs-Mole u. mit 
p  die in AgOH ubergebenden AgNO„-Mole bezeichnen, so gelangen wir zur eraten 
Gleichgewicbtsformel: [Ag(NHa)(HaO)NOs] =  K tc(NH,N03) =  Cp. Bezeichnet 
man die noch disponibleu AgN03- und NH3-Mole reap. mit I —p — Gp und

n — p — Cp, so konnen aich —----^ M o l  Ag(NHsljN03 und —— ^
"* U

Ag(H,0),N03 bilden. Wir gelangen zur zweiten Gleicbgewichtaformel: >
[Ag(NH3)(H,0)N03], =  K[Ag(NH3)1N03][Ag (Hs0)sN03].

Uber den Wert der Konatante G vgl. Formeln u. Tabellen im Original. Die Er- 
gebnisse sprechen fur die Esistenz eines aąuoammoniakalischen Silbernitrałs. (Buli. 
Soc. Chim. Belgiąue 28. 198—200. Juni.) SchOnfeld .

21 *
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A. Smits und H. L. de Leeuw, Das System Zinn. Da der Umwandlungs- 
punkt des tetragonalen Zinns in die rhombische Form noch nicht genau festgelegt 
ist, so wurde er yon neuem mittels eines Óldilatometera bestimmt. Aus mehreren 
Verss. mit groBeren Mengen Zinn ergab er sich zu 202,8°. (Koninkl. Akad. yan 
Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 1912. 676-81. 30/12. [30/11.] 1912. 
Anorg.-chem. Lab. d. Uniy. Amsterdam. Sep. v. Vff.) M e y e r .

M arcel Delepine, Uber das Lithiumchloroiridat und -iridit. (Buli. Soc. Chim. 
de France [4] 15. 505—10. 5/6. — C. 1914. I. 2149.) DCsterbeun .

Organisclie Chemie.

H. van Risseghem , t/ber fi-Penten und cinige Deritate desselben. fi-Penten 
wurde durch Dehydratation von Diathylcarbinol erhalten, dabei entsteht nur eine 
atereoisomere Form (vgl. WDYTS, Buli. Soc. Chim. Belgiąue 26. 304; C. 1912. II. 
1006). Kp.,00 36,4°; F. — 147°; D.” 4 0,6595; D.” -% 0,6535; n”U(j =  1,3832;

niT.»iIa =  1,3793; Uj,11 =  1,3857; nD17-2 =  1,3817; n»H/} =  1,3927; n17'»n^ =
1,3878. Bei den Isomerisationsyerss. des /9-Pentens mittels Jod wurde festgestellt, 
daB sich J  an das Penten addiert nach der umkehrbaren Rk.:

CjHio “f" ^  C5H10Ja;

bei 13,5° wird ein Gleichgewicht erreicht, bei welchem die molekulare Konz. des 
Dijodpentans 49-mai hoher ist, ais die Konz. des freien J. Die Geschwindigkeit, 
mit welcher dieses Gleichgewicht erreicht wird, ist yon der Belichtungsintenaitat 
abhangig. — fi,y-Dibrompentan: Kp.,, 60,5—61,0°; F .—66°; nDn =  1,5119; nD17 =  
1,5093. Durch Einw. von alkoh. KOH erhalt man 2 stellungsisomere Brompentene 
und durch weiteres Einwirken von KOH fi-Pentin: Kp.,60 55,5°; E. —101°; D.17>24 
0,7127; nD>,’ł =  1,4045; Mol.-Refr. 23,382. Durch Addition von Br erhalt man aus 
/9-Pentin 2,3-Dibrom-fi-penten (cis-trans): Kp.S3 64—66°; F. —78,5 bis —77°; D .184 
1,7008: nD18 =  1,5215. — Durch Behandeln mit Br im Sonnenlicht erhalt man ein 
Tribrompenten (wahrscheinlich 2 Stereoisomere der Formel CH3-CBr, • CBr: CH-CH3), 
Kp.15 103—105°, u. 2,2,3,3-Tetrabrompentan, Kp.17 140—142°; F. (aus A.) 127—128°. 
Mit Zn u. A. geht letzteres in Dibrompenten uber. (Buli. Soc. Chim. Belgiąue 28. 
187—98. Juni; C. r. d. 1’Acad. des sciences 158. 1694 — 98. [8/6.*] Uniy. Briissel.)

SchOn f e l d .
G. Chavanne, Die Athylenisomerie der a-Brompropene. (Vgl. S. 203.) Nach 

den Angaben der Literatur besitzt das eine der isomeren a-Brompropene den 
Kp.,40 59,5—60°, das andere den Kp. 63—64°; letzteres ist yon LANGBEiNr aus 
1,1,2-Tribrompropan durch Behandlung mit Zn und A. dargestellt worden. — Zur 
Darst. der a-Brompropene yerwandelte Vf. technischen Propylalkohol durch Uber- 
leiten iiber Chromphosphat bei 380° in Propen, dieses durch Einleiten in k. Brom 
in 1,2-Dibrompropan und letzteres durch Behandeln mit Natriumphenolat in alkoh. 
Lag. in die rohen a-Brompropene. Durch fraktionierte Dest. wurde aus dem 
erwahnten Rohprod. da3 fi-Brompropen, Kp.,<0 48,35° (±  0,1°), F. —126° (+1°),

* bildet mit A. ein binares Gemiseh mit dem Kp.,00 46,2°, D. li>754 1,3965, nD16'75 =
1,44665, Mol.-Refr. 23,13, ber. 23,35. Die a-Brompropene gingen zwischen 58 und 
64° iiber, jedoch gelingt eine Treunung durch direkte Fraktionierung nicht, weil 
wahrend der Dest. eine Iaomerisierung stattfindet. Eine Trennung der beiden 
stereoisomeren a-Brompropene gelingt dagegen, wenn man die Fraktionierung in 
Ggw. yon etwas absol. A. oder Methylalkohol durchfuhrt. Das eis-Isomere yom
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F. —113° bildet mit A. ein binares Gemiach vom Kp.760 54,6°, das trans-Isomere 
vom F. —76,5° ein solchea vom Kp.760 58,7°. Beide «-Brompropene gehen durch 
Addition yon Brom in daaaelbe Tribrompropan, Kp.„ 79°, Kp.7„, 202—203°, Uber, 
wahrend das aus (5-Brompropen sicb ergebende Tribrompropan den Kp.70, 191 bia 
192” beaitzt.

Das Gemisch der beiden a-Iaomeren befindet sicb im GleicbgewicKt, wenn es 
82% des cis- und 18% des trans-Isomeren enthalt. cis-ct-Brompropen, F. —113°, 
Kp.700 57,8°, D .15',54 1,4338, D.1*™ 1,4333, =  1,4564, Mol.-Refr. 22,96, ber.
23,35. trans- u-Brompropen, F. —76,5°, Kp.760 63,25°, D.16-75* 1,4169, nDls-75 =  1,4549, 
Mol.-Refr. 23,16, ber. 23,35. — Weder die ci8-, noch die trans-Modifikation des 
a-Brompropens iat bei gewohnlicber Temp. beatiindig; ea tritt gegenseitige Iso- 
merisation bis zu dem obigen Gleichgewichtazuatand ein. In dieaem Zustande 
besitzt das GemiBch die D.16’75, 1,430. — Das yon L a n g b e in  dargestellte a-Brom- 
propen ist ein aolches im Gleichgewicht befindliches Gemiach der beiden Stereo- 
isomeren. (C. r. d. l’Acad. des sciences 158. 1698—1701. [8/6.*].) D O stek b eh n .

Em il A bderhalden und Egon E ichw ald , Versuche iiber die Darstcllung 
optisch-aktiver Fette. I. Synthese optisch- akii ver Halogenhydrine. Die Synthese 
optisch-aktiver Fette scbeint durch Einfuhrung zweier yerschiedener Fettsauren in 
cc- u. a'-Stellung des Glycerina u. durch nachfolgende Spaltung dea entstandenen 
Racemkorpera moglich. Verss. in dieser Richtung hatten nicht den gewunschten 
Erfolg. Die Spaltung mittels Lipase yerlaufc nicht aaymmetriach, aondern, wie es 
aich am «,«',/?-Diacetylpropionin zeigte, symmetrisch. Auch der folgende Weg: 
Anlagerung yon optisch-aktiyen Fettsauren an Halogenhydrine, war bia jetzt er- 
folgloa. Die entatehenden Verbb. sind in ihren Eigenachaften nicht genugend ver- 
achieden, um die optisch-aktiyen Komponenten in optisch reinem Zuatande zu ge- 
winnen. Die V£F. sind dann zur Darat. optisch-aktiver Halogenhydrine iibergegangen, 
mit dereń Hilfe die Gewinnung optiach-aktiyer Triglyceride moglich scheint. Allyl- 
amin lafit aich leicht in Dibrompropylamin iiberfuhren. Dieaea wird mittela d-Wein- 
aaure in aeine Komponenten geapalten und gibt mit NaNOj optisch-aktives Dibrom- 
hydrin. Diese Verb. iat indea aehr leicht racemisierbar. Ea iat biaher nicht ge- 
luugen, beide Bromatome aua ihr zu entfemen und gleichzeitig ihre optische 
Aktiyitat zu erhalten. Durch Entfernung oines Bromatoms aus dem optisch-aktiyen 
Dibromhydrin laaaen sich daa d- u. l-Epibromhydrin gewinnen. Yon dieaer Verb. 
aua soli eine Reihe biologiach wichtiger Verbb. dargestellt werden.

Diacetyl-a-chlorhydrin, CH2C1 • CH(0 • CO • CH3) ■ CH, ■ O • CO ■ CH3. Beim Kochen 
von Monochlorhydrin mit Eaaigsaureanhydrid. Kp. 123—128°. — DiacetyJpropionin, 
CH3 • CO • O • CH, • CH(0 ■ CO • CH3)- CH, • O • CO • CH, • CH?. Aus Diacetyl-a-chlorhydrin 
und Ag-Propionat im WaaaerstofFatrom bei 150°. Ol, Kp.„ 150°. Wird durch 
Ricinusollipase leicht zerlegt. — Dicapronyl-a-chlorhydrin, CH,C1 • CH[0 • CO • (CH2), • 
CH3]- CH, • O • CO • (CH,), • CH3. Beim Erwarmen yon «-Monochlorhydrin mit Capro- 
nylchlorid. Kp.t, 200—210°. Bei dem Yera., daa Chloratom durch Olsaure mittela 
Na- oder Ag-Oleat zu ersetzen, entstehen keine einheitlichen, wohldefinierten Korper. 
Ein gleiches Verhalten zeigt daa aua a-Monochlorhydrin und Ag-Valerianat dar- 
stellbare cc-Monovalin. — Biisovalin, HO • CH, • CH[0 • CO • CH, ■ CE(CH3),]- CH3 ■ O • 
CO • CH, • CH(CH.J,. Beim Erhitzen yon «,/9-Dibromhydrin und Ag-Isoyalerianat im 
Waaseratoffatrom. Kp.16 170—175°. — Dii$ovalyIstearin, CH3 • (CH,)le ■ CO • O • CH, • 
CH(0-0C*C4H#)-C H ,-0‘0C 'C łH9. Aua Diisoyalin und Stoarylchlorid. Kryatalle 
aua PAe. — i-Propylenglykoldistearin, CH,■ CH[0• OC• (CH,)1S• CH,]• CH? ■ O• OC• 
(CH,)I9.CH3. Beim Erhitzen von Propylenglykol mit Stearylchlorid. F. 40°. — 
i-PropyUnglyMdiolein, CH3-CH(0-0C-C17H33)-CH .-0-0C-C 17H,3. Aus Propylen
glykol und Ólsaurechlorid. Bei der Einw. yon Propionylchlorid auf «-Monochlor-
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hydrin entsteht statt des gewiinschten Propionylchlorhydrins ein in W. unl. Korper 
vom Kp.,5 129—136°. c-Brompropionylchlorid liefert ahnliche Prodd., die wahr- 
scheinlich auf Polymerisation dea Monochlorhydrins zuriickzufuhren sind.

InaMwes u ,(i-Dibrom-y-brompropionin, CHsBr*CHBr• CHa • O• OC- CFIBr-CHa- 
Aus Dibromhydrin und inaktivem «-Brompropionylehlorid. Ol, Kp.IS 165—170°. — 
Bei dem aus Dibromhydrin und l-ot-Brompropionylchlorid bei 60—90° gewonnenen 
Dibrom-u-l-brompropionin lafit sich eine Trennung weder durch fraktionierte Dest., 
noch durch fraktionierte Krystallisation, noch durch partielle Verseifung durch- 
fiihren. — Das d-Tartrat des d-Aminodibrompropans erhalt man, wenn man das 
nach P a a l  und H erm ann (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 22. 3078; C. 9 0 . I. 216) dar- 
gestellte bromwasaerstoffaaure Aminodibrompropan, C^Br-CHBr-CHj-NHjjHBr, 
in wss. Lsg. mit Ag-d-Tartrat in Ggw. freier Weinsaure schiittelt, die erhaltcne 
Lag. im Yakuum bis zur Krystallisation eindampft, die Krystalle wieder lost und 
weiter so verfiihrt, indem man von Zeit zu Zeit die spezifische Drehung der Kry
stalle beatimmt. Das reinste bisher erbaltene d-Tartrat schm. bei 131°. Die aus 
dem Salz erhaltene freie aktive Base ist ein schweres, beim Schutteln mit W. all- 
mahlich sich losendes 01. — Das d-Dibromhydrin, C3H6OBrt , entateht aus dem 
d-weinsauren d-Aminodibrompropan mittels NaNOs-Lsg. [a]D —  -f-6,25° (0,7263 g 
zu 7,9604 g in A. gelost). — Das reinste l-Dibromhydrin, das bisher aus den 
Mutterlaugen gewonnen wurde, zeigte [u]D =  —2,65° (0,9293 g zu 8,0583 g, in A.).
— Fiihrt man in der Hydroxylgruppe des aktiven Dibromhydrins Capronsaure 
mittels ihres Chlorids ein, so erhalt man eine sehr starkę Erhóhung der Drehung. 
Bei dem Vers., aus dieser Verb. die Bromatome mittels AgNOj bei 110° zu ent- 
fernen, tritt fast yollstandige Racemisierung ein. Das gleiche iat der Fali bei der 
Einw. von alkoh. NHS bei 100° auf die Verb., sowio bei der Einw. von feuchtem 
AgsO oder Barytwasser auf Aminodibrompropan. — Das d-Epibromhydrin (siehe

CH Br-CH Formel) entsteht, wenn man zu 1,5 g d-Dibromhydrin so-
2 i “> 0  viel einer ziemlich konz. alkoh. KOH hinzugibt, ais 0,40 g

* KOH entspricht. [a]D eines aus unreinem d-Dibromhydrin
dargeatellten Praparates =  -(-6,45 (0,183 g zu 3,3228 g in A. gelost). (Ber. Dtsch. 
Chem. Ge9-. 47. 1856—66. 13/6. [27/5.] Halle a/S. Physiol. Inst. d. Univ.) Schmidt.

L. Vanino und A. Schinner, Zur Bildung von Thioform. Thioform entateht 
aus Natriumthiosulfat u. ChlorwasaerstofF bei Ggw. von Formaldehyd (vgl. Yanino, 
Ber. Dtsch. Chem. Ges. 35. 3251; Journ. f. prakt. Ch. [2] 77. 367; C. 1902. II. 
1174; 1908. I. 1529). Die Vff. liefien Salzsaure auch auf polythionsaure Salze 
bei Ggw. von Formaldehyd einwirken. Hierbei entateht aus Dithionaaure kein 
Thioform, dagegen bei allen anderen Polythionsauren, welche sich mit der Thio- 

^  2  schwefelsaure auf daa nebensteh.
I O ^S_S_R II  ̂ Schema I. yereinigen lassen. Wahr-

\s O „  • CHjOH scheinlich ist fur die B. des Thio-
forms aus Thioschwefelsaure u. aus 

den Polythionsauren, welche zweiwertigen Schwefel enthalten, ein analoger Verlauf 
anzunehmen. Der schlieBlichen B. des Thioformaldehyds geht offenbar ais primare 
Rk. eine Addition im Sinne der Bisulfitaddition voraus, welche bei der Trithion- 
saure z. B. das Zwischenprod. II. ergeben wiirde, das durch Hydrolyse in (CHjS)3 -f- 
6H,S04 iibergehen konnte. Andererseits konnte in der Trithionsaure der zwei- 
wertige Schwefel eine ahnliche Reaktionsfahigkeit zeigen, wie im Schwefelwssaer- 
stofiF, so daB sich der Reaktionsverlauf auch durch die Gleichung:

H,CO +  HO,S.S-SO,H +  HsO =  H,CS +  2H,S04

wiedergeben lieBe. Dieae Erklarung begegnet jedoch der Schwierigkeit, daB bei
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der B. aus Salzen der Tetra- und Pentathionsaure der in diesen SS. gleichartig 
gebundene Schwefel nur partiell in den Aldehyd eintritt, zum Teil dagegen ala 
elementarer Schwefel zur Abacheidung kommt. — Im esperimentellen Teil wird 
auBer den Veraa. iiber die Einw. von Formaldehyd und HC1 auf di-, tri- u. tetra- 
thionsaures Natrium auch eine Darstellungsweise des letzteren Salzes angegeben. 
(Ber. Dtach. Chem. Ges. 47. 1776-79. 13/6. [18/5.] Chem. Lab. Akad. d. Wissen- 
schaften Munehen.) B loch .

0. Hinsberg, Uber Trimethylentrisulfid und seine Oxyde. Nachtrag zu Journ. 
f. prakt. Ch. [2] 88 . 54; C. 1913. II. 489. Bei der Naehpriifung dieaer Verss. hat 
sich ergeben, daB daa Vorliegen des dort erwahnten Pentoxyds dea Trimethylen- 
trisulfids von Formel I. ais zweifelhaft anzuBehen ist. Es wurde durch Kochen 
einea Handelsprod. von Trimetbylentriaulfid mit H20 2-Lsg. erhalten. Daa Triaulfid 
entbielt jedoch ala Nebenprod. eine anacheinend amorphe Verb., welche ais eigent-

Eine Verb., weleher unzweifelhaft Formel I. (Trimethylendisulfonsulfoxyd, CaH6OsS3) 
zukommt, bildet aich aber, wenn man Trimethylentriaulfoiyd bei Ggw. von Eg. mit
H,Oa weiter oxydiert; es bildet nach dem Auakochen mit Eg. u. W. ein krystalli- 
niaches Pulyer, welches sich iiber 280° zera., kaurn 1. in organischen Mitteln, 1. 
unter Salzbildung in Alkalilauge ist; kocht man mit letzterer langere Zeit, ao tritt 
yollige Zera. unter Mercaptangeruch ein. Die Reduktion mit HJ (D. 1,96) fiihrt zur
B. von TrimethylendisulfonBulfid (II.) und yon Trimethylendisulfidsulfon, C3H,0,S3 
(III.); wird von der Verb. II. durch Kochen mit yerd. NaOH getrennt, wobei es

sich aus der Lsg. wieder abscheidet, wahrend die Verb. II. in Lsg. bleibt; Kry- 
stalle (aus h. W.); F. 218°; wl. in h. A. und Bzl. — Bei der Oxydation von Tri
methylentrisulfid in Eg.-Lsg. mit H ,0 2 bei Zimmertemp. tritt neben dem Hauptprod., 
dem Trimethylentriaulfoiyd, eine in W. u. organischen Losungsmitteln swl. Verb. 
auf, welche nicht ais Pentoiyd anzuapreehen ist, aondern ein neues Trioxyd dea 
TrimethylentriBulfida yorstellt. Da die Verb. durch konz. H J auBerordentlich leicht 
zum ^9-Triaulfid reduziert wird, darf man mit groBer Wahracheinlichkeit annehmen, 
daB ein mit dem bisher beschriebenen Trisulfoxyd strukturidentischer (durch 
S-Isomerie mit ihm yerknupfter) Korper yorliegt. Daa Isotrimethylentrisulfoxyd, 
C3H8OsSs, besteht aus feinen Nadelehen, welche aich bei ca. 260° braunen u. bei 
280° ganz zersetzt sind. Es yerhiilt aich im allgemeinen wie das gewohnliche Tri- 
sulfoiyd, gibt beim Kochen mit NaOH eine gelbrote Lsg. und beim langeren Er- 
warmen mit HC1 ein farblosea ól. Beim Stehenlassen mit konz. HJ wird es in 
/^-Trimethylentrisulfid iibergefiihrt. Ea ist aber nicht gelungen, das Isotrisulfosyd 
in daa gewohnliche Triaulfoiyd umzuwandeln.

Erwarmt man c-Trithioformaldehyd mit konz. H J im Bohr 1 Stde. lang im 
Waaaerbad, so wandelt ea aich (wie bei Zimmertemp.) um in /?-Trithioformaldehyd; 
daneben entsteht eine swl. Verb. Das auf solche Weise hergestellte /?-Trisulfid 
laBt sich aber zum Unterschied von dem bei Zimmertemp. bereiteten aus Bzl. oder 
Chlf. umkryatallisieren, ohne in die oJ-Verb. iiberzugehen. Fiigt man aber dem 
obigen Praparat yor dem Umkryatallisieren ein Kornchen der «-Verb. zu, ao ent
steht naehher ein Gemiach yon a- und /9-Trisulfid. Der bei Zimmertemp. her-

liche Quelle des Pentoxyda zu betrachten iat; denn das Pentoxyd entsteht nicht, 
wenn man yon reinem, umkrystallisierten (cc- oder /9)-Trimethylentrisulfid ausgeht.

SOa SOs

CH,
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geatellte /S-Trithioformaldehyd enthii.lt ofienbar von vornherein etwae «-Verb. — 
Zum SchluB wird eine Zusammenstellung der bisher bekannten Osyde des Tri- 
methylentrisulfids gegeben. (Journ. f. prakt. Ch. [2] 89 . 547—51. 23/5.) B loch.

E. E. Blaise, Uber die Hydroxylaminderivate der 1,4-Diketone und das N-Oxy- 
2,5-dimethylpyrrol. LaBt man auf Acetonylaceton und s. Dipropionylathan 2 Mol. 
Hydrozylamin einwirken, so gelangt man in beiden Fallen zu einem Dioiim. Di- 
oxim des Dipropionylatbans. Krystalle aus verd. A., F. 155°. Wendet man nur 
1 Mol. Hydroiylamin an, so erhalt man das betrefiende Monoxim, gemischt mit 
et was Dioxim. Monosim des Acetonylacetons, Kp.u  130°, des Dipropionylathans, 
Kp.16 137—140° unter Zers. Die acyclischen 1,4-Diketone bilden also weder N-Oiy- 
pyrrole, noch Oxazine.

Die Nachpriifung des von K k o k ii  (L ie b ig s  Ann. 236. 302) aus Hydroxylamin 
und Diacetylbemsteinsaureester dargestellten N- Oxydiinethylpyrroldicarbonsauredi- 
athylesters (I.) ergab folgendes: Die Verseifung dieser Yerb. liefert nacheinander 
einen sauren Ester (II.), einen Monoester (III.) u. endlich die N-Oiydimethylpyrrol- 
carbonsaure (IV.). Der Monoester (III.) ist entgegen den Angaben K n o r r s  fest

l  CaH6- COO-C----------- c - c o o c ,h 6 c o o h - c ----------- c - c o o c sh 6

CH3-(!I;.N(0H)-C-CH3 ' CH3.(j.N(OH)-(jH3

T tT G,H5-OOC*C----------- GH TłT COOH-C----------- CH
III- li Ji IV. u ii

CH, • C • N (OH) • C • CH3 CH3 • C ■ N (OH) • O • CH3

y  CH-------- CH CH---- CH, C H = C H
■ CH,.(J.N(OH).C.CH3 ■ CH3-C-NH.CH-CH3 ' CH3.CH.KH-CH-CH3

und schm. bei 61°; er bildet ein in Nadeln krystallisierende3, in G-gw. von W. 
ziemlich bestandigea Na-Derivat. — Durch Erhitzen der Monosaure im Olbade 
nach K n o r r  entsteht nicht das N-Oiydimethylpyrrol, vielmehr ist das yon K k o r r  
beschriebene, olige Reaktionsprod. lediglich ein Polymerisationsprod. Das N-Oa>y- 
dimethylpyrrol (V.) erhalt man dagegen leicht durch minutenlanges Kochen der 
Monosaure mit W.; Nadeln, F. 44—45°, Kp.ls_ , 0 126—127°, verwandelt sich bei der 
Aufbewahrung in ein zahfl., rotbraunes Prod. Durch Reduktion mittels Zn und 
HC1 geht das N-Oxydimethylpyrrol in ein Dimełhylpyrrolin (VI. oder VII.) iiber, 
Kp. 106°, welches mit dem Reduktionsprod. des 2,5-Dimethylpyrrols identisch ist. 
Harnatoff, F. 130°, Chloroplatinat, F. 189-190°, Chloroaurat, F. 102°, Pikrat, F. 107°. 
(C. r. d. 1’Acad. des sciences 158. 1686—88. [8/6.*].) DtłSTERBEHN.

R obert Howson P ickard  und Joseph Kenyon, Untersuchungen uber die Ab- 
hdngigkeit des Drehungsvermdgens von der chemischen Konstitution. Teil V. Sie  
einfaeheren Ester der Carbinole GHS • CII( Oli)-Ii. (Teil IV.: Journ. Chem. Soc. 
London 103. 1923; C. 1914. I. 335.) Die hoheren Glieder yon sechs homologen 
Reihen opt-akt. Ester einfachster Konstitution, bei denen das Saureradikal wachst, 
haben fiir den Zusammenhang von [a]!,20 und Zahl der C im Alkylradikal der S. 
Kurven gleicher Gestalt; fiir die Mol.-Rotationen ergibt sich eine solche Regel- 
maBigkeit nicht, da diese beim Aufsteigen in der homologen Reihe stark zunehmen 
oder ab fallen, und dann vom Valeriansaureester ab sich weniger stark andern. In 
der Reihe der Essigsaure- und Dodecylsaureester, bei denen das alkoh. Radikal 
wachst, nimmt die Mol.-Rotation bis zum Hexyl-, bezw. Butylester schnell, von da 
an yiel langsamer ab; der in der Regel bei dem Gliede, dessen wachsende Kette 
5 C hat, eintretende Wechsel in der Anderung von [M] wird also in der Reihe mit 
dem kleiuen Saureradikal nach C6, in der mit dem groBen nach C, yerschoben.
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Bei allen Estern ainkt die Drehung mit ateigender Temp.; die Rotation der hoheren 
Glieder einer Reihe wird yon einer Anderung der Temp. weniger beeinfluBt ais 
die der niederen. Wird bei zunehmender Temp. das Interyall 2,5—0° fur [«]„ er- 
reicht, so tritt anormale Rotationadispersion ein; in den anderen Fiillen laBt aich 
eine Abnahme der Dispersion featatellen. — Die Unters. der Ester in Lagg. er- 
gibt, daB die FIL, A., BzL, Pyridin, CS„ in steigendem MaBe die [«]D20 der reinen 
Ester herabsetzen; dieae Wrkg. entspricht yollstandig der der zunehmenden Temp., 
auch in Hinsicht auf die anormale Diapersion. Fast immer bilden jedoch die 
^-Butyleater Ausnahmen dieser Regeln. Beim Ubergang yon den Lagg. zum homo- 
genen Zustand zeigt [a]D keine Unstetigkeit.

Dieaer gleichartige EinfluB von Temp. u. Losungsmitteln auf [u]D kann durch 
eine Anderung des Aaaoziationagradea der Ester erklart werden, die man aich aber 
wohl mehr ais einen intramolekularen Vorgang, ala eine Anderung der Lagerungs- 
dichte der mit dem asymm. C yerbundenen Atome und Gruppen yoratellen muB, 
wobei yielleicht auch die Restyalenzen der Carbalkosylgruppen mitwirken. Die 
Rotationadispersionen der Ester, welche um so groBer sind, je hoher die Rotationen 
sind, andern sich sehr mit der Temp. und den Loaungabedingungen. Da die bei 
Anwendung der Methode der cbarakteristischen Diagramme (ARMSTRONG, W a l k e r , 
Proc. Royal Soc. London 88 . Serie A. 388; C. 1913. II. 492) gefundene Lage des 
Gebietes der anormalen Dispersion mit der experimentell bestimmten zuaammen- 
fallt, werden die hypothetischen Vorauaaetzungen der Methode auch fur dieae Ester 
gelten, so daB dieae ala Gemische zweier Formen derselben Verb. anzusehen sind, 
die sich durch daa Vorzeichen der Drehung und ein wenig auch in der GroBe der 
Dispersion yoneinander unteracheiden. Verschiedene Formen deaaelben Esters sind 
zwar bisher nicht dargestellt worden; man kann aber annehmen, daB in der einen 
Restyalenzen der O-Atome wirksam sind, die durch Warmezufuhr oder Auflosung 
geschwacht werden.

E x p erim en te lle s . Zur Darat. von d-Hexan-fi-ol reduziert man Methyl-n.- 
butylketon in feuchtem A. mit Na, yerwandelt das entstandene d,l-Hexan-|9-ol in 
den sauren Phthalsaureester, spaltet diesen durch Krystallisation dea Brucinsalzes 
aua Aceton und hydrolyaiert den aauren d-Eater. — d-Heptan-(j-ól und d-TJndecan- 
(.l-ol werden ebenfalls aus den mittels Brucin erhaltenen aauren d-Phthalsaureestern 
erhalten. Die Eater wurden aus den Carbinolen durch Erhitzen mit den Saure- 
anhydriden oder durch Einw. yon Saurechlorid und Pyridin dargestellt. Im 
folgenden kann nur eine Auswahl der bestimmten Konstanten wiedergegeben 
werden:

Essigsaure-d-p-butylester, C,H6• CH(CHS)• 0 5C• CH3, Kp 750 112°, D.204 0,8715,
D.004 0,8290, D .1004 0,7801, nD“  =  1,3877; [«]20Hg gr =  +30,17°, [«]100Hg gr =  
+23,40°; [«]D20 =  +25,43°, [«]Dl°° =  +19,66°; [«]D =  +25,87°, [c]ng vi =  +50,06° 
(p =■ 5 in A.); [a]D =  +18,56°, [a]ns yI =  +35,16° (p =  5 in Pyridin); [«]D =  
+21,92°, [u]Hg vl =  +43,73° (p == 5 in BzL); [«]D =  +15,62°, [«]ng ył =* +27,53° 
(p =  5 in CS3); [«]„ =  +22,40°, [a] lig Ti =  +43,21° (p =  50,15 in CS,). — Pro- 
pionsaure-d-fi-butylester, CjH5■ CH(CH3)-01C-CjH5, Kp.so 39°, D.2°4 0,8663, D.6°4 
0,8240, D.8°< 0,8026, nD2» =  1,3952; [«]»Hg gr =  +28,19°, [a]8°ug gr =  +23,33°; 
[« y °  =  +23,85°, [a]D80 =  +19,71°; fur p =  5: [cc]D => +24,69° in A., =  +17,22° 
in Pyridin. — Buttersaure-d-(}-buiylcster, C2HS. CH(CH3)-OjC-C3H;, Kp.t9 54°, D.-^ 
0,8713, D.°°4 0,8288, D.>2°4 0,7652, nD’° =  1,4011; M S0Hg gr =  +25,96°, [«]12°Hg gr =  
+19,36°; [«!d’° =  +21,97°, [«]D12° =  +16,33°; fiir p =  5: [« |D =  +22,80° in A., 
=  +16,29° in Pyridin. — n.-Valeriansaure-d-fi-butylester, C2H5■CH(CH3)-OsC-C4H9, 
Kp-ia 67°, D.2°4 0,8600, D.s°4 0,8029, D .»°4 0,7461, nD2° =  1,4070; [a]20Hg gr =  
+24,53°, [«]“ °ng gr =  +17,02°; [«jD20 =  +20,72°, [«]„«» =  +14,40°; fur p =  5: 
[«]D =  +21,40° in A. — n.-Hcxylsaure-d-fi-butylester, CaII5- CH(CH3)-OjC-C,,Hn ,
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Kp.I6 82°, D.2°4 0,8635, D.8°4 0,8079, D.»°4 0,7535, nD2° =  1,4108; [<z]2°Hg gr =  
+22,07°, [«]“ • iig gr =  +15,26°; [«]„>• =  +18,66°, [«]Dlł° =  +12,90°; fur p =  5; 
[«]D =  +19,28° in A., =  +14,42° in Bzl., =  +8,92° in CS,. — n.-Heptylsaure- 
d-p-butylester, C,H6-CH(CH3)-0,C-C8Hls, Kp.„ 101°, D.2°4 0,8579, D. 'M4 0,7894, 
D.I0O4 0,7390, nDs° =  1,4170; [«]s°Hg gr =  +20,48°, [«]I6°ng gr =  +13,76°; [« y °  — 
+17,37°, [«ye° =  +11,60°; fur p =  5: [«]D =  +18,03° in A., =  +12,80° in 
Pyridin, =  +13,49° in Bzl.

n.-Octylsdure-d-B-butylesłer, CsH5.CH(CH3)-0 !C-C;H15, Kp.,„ 115°, D.2°4 0,8567, 
D.'°°4 0,7924, D.16°4 0,7453, nD2° =  1,4199; [«]2°irg gr =  +19,04°, l«]16°Hg gr =  
+12,75°; [«]D«  =  +16,14°, [a]D16° =  +10,77°; fur p =  5: [«]„ =  +16,95° in 
A., =  +12,09° in Pyridin. — n.-Nonylsaurc-d-fi-butylester, C2H5.CH(CH3).OsC- 
C8H17, Kp.15 123°, D.2°4 0,8608, D .I0°4 0,7927, D.'°°4 0,7415, dd2° =  1,4220; 
[a]‘°Hggr =  +17,80°, [«T6°ll? gr =  +12,25°; [« y °  =  +15,03°, [« y °°  =  +10,33°; 
fiir p == 5: [a]D =  15,82° in A., =  +11,42° in Pyridin, =  +11,93° in Bzl., 
=  +8,40° in CS,. — n.-Undecylsaure-d-fi-butylestcr, C,H6-CH(CH8)*0,C-C10Hst, Kp.is 
156°, D.!04 0,8557, D.1004 0,7931, D.16°4 0,7462, n„2° =  1,4298; [a]2°ng gr =  +15,81°, 
[«]le°Hggr =  +10,69°; [« y °  =  +13,42°, [a]D160 =  +8,99°; fur p =  5: [«1D =  
+14,38° in A., =  +10,03° in Pyridin, =  +7,03° in CS,. — n.-Dodecyl-d-fl-butyl- 
esłer, C,H6.CH(CH,).0,C-CuH,3, Kp.4 140°, D.2°4 0,8557, D. ‘°°4 0,7931, D .10°4 0,7468, 
nDi0 =  1,4315; [«]2°Hggr =  +15,03°, [«]la°Hggr =  +10,07°; [« y °  =  +12,69°, 
[«JD’°° =  +8,50°; fiir p =  5: \ce]D =  +13,79° in A., =  +7,07° in CS,. — Myri- 
stinsiiure-d-ff-butylester, C2H5-CH(CH3)-02C-ClaH!r, Kp.4 161°, D.2°4 0,8567, D .10°4 
0,7958, D.*«°4 0,7505, nD2° =  1,4360; [«]2°iiggr =  +13,42°, [a]16°ng gr =  +9,03°; 
L«]d20 — +11,34°, [ 4 -  =  +7,65°; fur p =  5: [«]D =  +12,09° in A., =  +9,47° 
in Bzl., =  +6,32° in CS,. — Palmitinsaure-d-fi-butylester, CjH5• CH(CHS)• 0 2C • 
C1SHSI, F. 18°, Kp.5 182°, D.2°4 0,8581, D.e°4 0,8125, D.u »4 0,7680, nD2° =  1,4398; 
[«]2°Hggr =  +12,12°, [«]H°nggr =  +8,67°; [« y »  =  +10,25°, [«]„“ « =  +7,29°; 
fur p =  5: [«]D =  +11,01° in A., =  +7,55° in Pyridin. — Stearinsaure-d-fi-butyl- 
ester, C2H5.CH(CH3).0,C-CI7H3!, F. 25°, Kp.6 199°, D.2°4 0,8566, D.*°°4 0,7967, D.10°4 
0,7529; [«]s°Hg gr =  +11,14°, [«]‘»°Hg gr =  +7,66°; [«y° = + 9 ,3 9 ° ,  [«]D160 =  
+6,48°; fur p =  5: [a]D —  +10,30° in A., =  +7,89° in Bzl., =  +5,55° in CS,.

Essigsdure-d-fi-amyhister, C3H7-CH(CH8).0 2C-CH3, Kp. 130—131°, D.!°4 0,S684, 
D.°°4 0,8275, D.12°4 0,7570, nD2° =  1,3960; [«]2°Hggr =  +20,27°, [a]12°Hggr =  
+13,87°; [« y °  =  +17,16°, [ « y 2° =  +11,85°; fur p =  5: [«]„ =  +15,41° in A.
— Propionstiure-d-fi-amylester, C3H7-CH(CH3)-0,C-C,H5, Kp.,, 58°, D.204 0,8658, 
D.«°4 0,8263, D.1!04 0,7652, nD2“ =  1,4015; [«]2°Hg gr = + 1 9 ,2 7 ° , [« |I!°Hggr =  
+13,47°; [«]„» =  +16,43°, [ « y 2° =  +11,49°; fur p =  5: [«]D =  +15,43° in A., 
=■ +7,16° in Pyridin, — +9,25° in Bzl. — n.-jButtersaure-d-fl-amylester, C3H7- 
CH(CH3).0,C-C 3H7, Kp.ie 70-71°, D.2°4 0,8688, D.°°4 0,8314, D .IS°4 0,7725, nD2° =  
1,4060; [«]2°Hggr =  +18,42°, [«]“ °H*gr =  +12,69°; [«]„*• =  +15,77°, [«]D‘2° =  
+10,86°; fur p =  5: [«]„ =  +14,84° in A., =  +8,95° in Pyridin, =  +8,39° in 
Bzl. — n.-Valeriansdure-d-(l-amylester, C3H7-CH(CH3)-0,C*C4H9, Kp.16 86°, D.s°4 
0,8600, D.8°4 0,8054, D .»°4 0,7487, nD2° =  1,4115; [«]2°ng gr =  +18,77°, [«]lł°ng gr =  
+12,62°; [« y °  =  +16,01°, [a]D14° =  +10,80°; fur p =  5; [«]D =  +15,27° in A., 
=» +7,79° in Pyridin, =  +8,74° in Bzl.

Essigsaure-d-(l-hexylester, C4H9-CH(CH,).0,C-CH3, Kp „  57°, D.2°4 0,8644, D.6°4 
0,8243, D.12°4 0,7629, nn!° =  1,4030; [a]s°Hggr =  +11,80°, [a]12°Hggr =  +5,66°; 
[« y °  =  +10,13°, [«]d12° =  +4,88°; fur p =» 5: [«]D =  +6,94° in A., =  +4,28° 
in Bzl., =  —4,70° in CS,. — Propionsaure-d-ft-hexylesłer, C4H, • CH(CH8) • O,C • C2 H5, 
Kp.16 67°, D .2°4 0,8644, D.«°4 0,8260, D.'°°4 0,7873, nD2° =  1,4081; [«]2°Hg gr == 
+11,41°, [0f]"°Hggr =  +7,19°; [«y° =  +9,76°, [alDI0° =  +6,16°; fur p =  5: 
[«]» =  +7,47° in A., =  +1,26° in Bzl., =  —7,45° in CS,. — n.-Butłersaure-
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d-fi-hexylester, CJVCH(CH3)-02C-C3FI; , Kp 20 85°, D.20„ 0,8769, D.8°4 0,8186, D.,4I'< 
0,7611, nD2° =  1,4117; [«]2°iiggr =  +12,66®, [«]110Hggr =  +7,02°; [« y »  — 
+10,83°, [«]D140 =  +5,98°; fur p =  5: [«]D =  +9,11° in A., =  -5,82° in CS,.
— n.-Valeriansaure-d-fl-hexylcster, C4H9*CH(CH3)'0,C -C 4Hs, Kp.„ 106°, D .2°4 0,8599, 
D.8°4 0,8058, D .14°4 0,7522, dd2° =  1,4168; [«]s°Hggr =  +13,05°, [a]U0Hggr == 
+7,61°; [« y °  =  +11,16°, [«]„“ • =  +6,52°; fur p =  5: [«]D =  +10,34° in A., 
=  —5,38° in CS,. — n -Hexylsdure-d-^-hexylester, C4H9-CH(CH3)-0,C-C6H,,, Kp.17 
116°, D.s°4 0,8575, D .8°4 0,8055, D .14°4 0,7549, nD2° =  1,4202; [«]2°iiggr =  +12,66°, 
[a]“°Hggr =  +7,66°; [« y °  =  +10,84°, [«JD'4° =  +6,60°; fiir p =  5: [«]D =  
+10,05° in A., =  +3,63° in Bzl., =  —4,01° in CS2. — n.-Heptylsaure-d-ji-hexyl- 
ester, C4H„-CH(CH,)-0,C-C6H13 Kp.„ 127°, D.2°4 0,8586, D.8°4 0,8080, D.110, 0,7570, 
dd2° =  1)4240; [« P ° H g g r =  +12,12°, [a]I4°iiggr =  +7,43°; [«]D2° = + 1 0 ,3 6 ° , 
[«]D“ ° =  +6,31°; fiir p =  5: [«]D =  +9,82° in A,, =  —3,79° in CS,. — n.-Nonyl- 
saure-d-p-hexylester, C4H9-CH(CH3) .0 2C-C8H17, Kp.16 149°, D.2°4 0,8575, D.8°4 0,8098, 
D.h°4 0,7622, >,D2° =  1,4295; [«]2°Hggr =  +10,96°, [«]“ °Hggr =  +6,73°; [«]„“  =  
■+9,38°, [«]DU0 =  +5,84°; fiir p — 5: [ci]D =  +8,99° in A., =  —3,41° iu CS,.

n.-Undecylsdure-d-fi-hexylester, C4H9-CH(CH,)-O,C-C10H21, Kp.2 136°, D.2°4 0,8575, 
D.«°4 0,8099, D.l ł °4 0,7631, n„2° =  1,4340; [«]2°Hg gr =  +9,75°; [a]»°Hggr == +5,99°; 
[« y °  =  +8,35°, [ « y 4° =  +5,15°; fur p =  5: [«]D =  —3,03° in CS,. -  n.-Dode- 
cylsaure-d-j3-hexylester, C4H9-CH(CH3)"01,C-C1iH2j , Kp.s 154°, D .2°4 0,8590, D.8°4 
0,8131, D.h °4 0,7682, nD2° =  1,4363; [a]20iiggr == +9,34°, [a]»°nggr — +5,64°; 
Md*0 =  +7)99°, [ « y 4° =  +4,82°; fiir p =  5: [a]n =  —2,08° in CS,. — Myristin- 
saure-d-fi-hezylestcr, C4H9-CH(CH„)-0,C-C13H2J, Kp.3 170°, D.2°4 0,8566, D .lc°4 0,7958, 
D.‘8°4 0,7509, nD2° =  1,4399; [«]2°Hggr =  + 8,66°, [«]160Hggr =  +5,03°; [« y °  — 
+7,40°, [«y°° =  +4,30°; fur p =  5: [«]D =  —2,09° in CS,. — Palmitinsfiure- 
d-fl-hexylester, C4Hg.CH(CH3)-0 2C-C15H31, P. 21°, Kp., 179°, D.2°4 0,8521, D.8II4 
0,8100, D .»°4 0,7644; [«J2°nggr =  +8,10°, [«]»°iiEgr =  +5,31°; [« y °  =  +6,87°, 
[«y4° =  +4,55°; fiir p =  5: [a]D =  +6,63° in A. — Stearinsdure-d-ft-hexylester, 
C4H9.CH(CH3)-02C-C17H3S, P. 28°, Kp.3 195°, D.2°4 0,8560, D.>°°4 0,8010, D.'°°4 
0,7540; [a]2°Hggr — +7,21°, [«]">°Hggr =  +4,21°; [ « y °  -  +6,16°, [«]lf>°Hggr =  
+3,58°; fur p =  5: [a]D =  +5.40° in A., =  +2,57° in Bzl., =  —2,43° in CS,.

JEssigsaure-d-fi-heptylester, C5Hn • CH(CFI3)-OsC ■ CH3, Kp.17 71°, D.2°4 0,8617, 
D.8°4 0,8239, D.12°4 0,7671, nD2° =  1,4089; [«]2°Hg gr =  +9,55°, [«]1!°hb gr =  +3,92°; 
[«y»  =  +8,23°, [«]D12° =  +3,35°; fiir p =  5: [«]D =  +5,02° in A., =  -8,52° 
in CS,. — Propionsaure-d-fl-heptylester, CjHu-CHlCH^-OjC-CjHs, Kp.16 82°, D.204 
0,8601, D.8°4 0,8235, D .12°4 0,7683, nD2° =  1,4133; [«]2°iig gr = + 9 ,7 7 ° , [«]12°Hggr =  
+4,85°; [* y °  =  +8,37°, [c*y2° =  +4,14°; fur p =  5: [«]D =  +5,71° in A., 
=  —10,91° in CS,. — n.-Buttersaure-d-(j-heptylester, C5Hn •CH(CII3)'0,C -C ,H 7, 
KPl7 98°, D .2°4 0,8575, D.l°°4 0,7874, D.16°4 0,7348, nD2° =  1,4160; [«]2°HEgr =  
+11,86°, [«F°Hggr =  +6,03°; [«]D»  =  +10,16°, [«y°° =  +5,16°; fur p =  5: 
[a]D =  +8,06° in A., =  —2,13° in Pyridin, =  —0,65° in Bzl., =  —7,71° in CS,.
— n.-Valeriansaure-d-fi-heptylester, C6EIU • CH(CHj)* 0 tC*C4H9, Kp.la 116°, D.2°4 
0,8547, D.>°°4 0,7866, D .‘°°4 0,7369, n„2° =  1,4199; [«]2°irg gr =  +12,02°, [a],6°Hg gr =  
+6,62°; [«y° =  +10,26°, [a]Dle° =  +5,66°; fur p =  5: [«]D =  +8,92° in A., 
=  +0,91° in Bzl., =  —6,10° in CS,. — n.-Hexylsaure-l-(}-heptylester, C5Hn • 
CH(CHS)• 0 ,C • CjBi!,, Kp.I5 126°, D.2°4 0,8541, D .8°4 0,8070, D.I4°4 0,7611, nD2° =  
1,4233; [«]2°Hggr -  -11,63°, [cc]I4°Hggr =  -7,07°; [a]D2° =  -9,97°, [«]„“ • =  
—6,03°; fiir p =  5: [a]D =  —8,20° in A. — n.-Heptylsciure-d-fi-heptylester, CtIf,3 • 
CH(CHs)• O,C• C,H,S, Kp.,7 140°, D.2°4 0,8541, D .'°°4 0,7897, D.I8°4 0,7420, nD2° =  
1,4264; [«]2°iiggr ==+11,16°, [a]16°Hggr =  +6,47°; [«]„» =  +9,53°, [« y °°  =  
+5,51°; fiir p =  5: [«]D =  +8,43° in A., == —5,28° in CS,. — n.-Ocłylsaure- 
d-fi-heptylester, C6H11-Cn(CH3)-02C-CIH15, Kp.u  153°, D .2°4 0,8534, D.10°4 0,7907,
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D.’60, 0,7437, nD°° — i,4288; [« ]2°irgg r =  +10,62®, [«]160Hg gr =  +6,15°; [« y °  =  
+9,07°, [ « y 0° =  +5,24°; fur p =  5: [«]D =  +8,03° in A., =  -0,40° in Pyridin, 
==> +1,33° in Bzl., =  —4,80° in CS,.

n.-Nonylsaure-d-fl-heptylester, C6Hn -011(0113) .0 2C-C8Hn , Kp.is 166°, D.2°4 0,8542, 
D.™ 0,7922, D.'°°4 0.7462, nD2° =  1,4315; [«]2°Hggr =  +10,15°, [«]16°Hggr =
+6,10°; [« y °  =  +8,70°, [«y>° =  +5,20°; fur p =  5: [«]„ =  +8,32° in A,
— +0,35° in Pyridin, =  +1,60° in B z l.,=  —5,42° in CS,.— n.-Undecylsaure-d-fi-heptyl- 
ester, C6HU ■ CH(CH3)- 0,C- C10HS1, Kp.3 158°, D.2°4 0,8535, D.10°4 0,7934, D.16°4 0,7486, 
11 r>20 =  1,4356; [«]2°irggr == +9,28°, [«]>°°H ggr =  +5,54°; [ « y  =  +7,96°, [ « y «  =  
+4,73°; fur p =  5: [«]D == +7,36° in A., =  +1,41° in Bzl, =  —4,53° in CS,.
— ih-Dodccylsaure-d-fi-heptylcster, C5Hn -CH(CH,).0,C*C11H,3, Kp.s 174°, D .2°4
0,8525, D.‘°°4 0,7998, D.16°4 0,7001, nD2° == 1,4376; [«]2°ng gr = + 8 ,8 5 ° , [«]19°Hggr =  
+5,16°; [ « y °  =  +7,58°, [«y°° =  +4,41°; fiir p =  5: [«]D =  +7,08° in A. — 
Myristinsaure-d-S-hcptylester, CbHh • CH(CH.) ■ 0 ,0 - C13II27, Kp., 184°, D .2°4 0.8540, 
D.i°°4 0,7957, D l0°4 0,7525, nD2° =  1,4410; [«]2°Hggr = + 8 ,1 0 ° ,  [«]“>°HgBr =
+4,85°; [«]D2» — +6,91°, [«y°° =  +4,15°; fur p =  5: [ u \  =  +6,59° in A.,
=  +1,21 in Bzl., — —3,92° in CS,. — Palmitinsaure-d-ft-heptylester, C6Hn * 
CH(CH3).0 ,C .C I5H31, F. 19°, Kp.9 213°, D.2°4 0,8550, D.10°4 0,8015, D .1C°4 0,7620, 
nD2° =  1,4433; [«]2°nggr =  +7,69°, [«]16°Hggr =  +4,40°; [« y °  =  +6,53°,
[«y°° =  +3,77°; fiir p =  5: [a]D =  +6,19° in A., =  +0,93° in Pyridin. —
Stearin$aure-d-(3-heptylester, C5EI1V-CH(CH,).0,C• C17H,5, F. 29°, Kp.7 228°, D .2°4 
0,8580, D.8°4 0,8139, D.H04 0,7698; [«]2°Hggr =  +7,10°, [«Ju°Hggr =  +4,35°; 
[« y °  =  +6,06°, [a]D«° =  +3,73°; fur p =  5: [«]D =  +5,90° in A., =  +0,27° 
in Pyridin, =  +1,04° in Bzl., == —3,44 in CS,.

jEssigsaurc-d-p-octylestcr, CaHl3-CH(CH3).0,C .CH3, Kp.15 84°, D.2°4 0,8610,
D .‘°°4 0,7880, D.is°4 0,7150, nDs° =  1,4141; [ a f HgSr =  +8,01°, [a]I8°iiggr =
+0,60°; [a]D2° =  +6,84°, [«]DIS° =  +0,85°; fur p =  5: [«1D =  +3,28° in A., 
=  —3,80° in Pyridin, =  —0,84° in Bzl., =  —8,96° in CS,. — Propionsaure- 
d-fi-octylester, CeH„.CH(CH3).0,C-C,Hs, Kp.lt 96°, D.2°4 0,8678, D .8°4 0,8118, D.140, 
0,7578, nDs° =  1,4168; [«]2°Hggr =  +8,16°, [«]>«Hggr =  +3,04°; [« y °  =  6,98°, 
M d 140 =  +2,60°; fiir p =  5: [«]D =  +3,66° in A., =  —4,01° in Bzl., =  —11,42° 
in CS,. — n.-Butlersćiure-d-fi-octylester, CeH13.CH(CH3)*0,C*C3H7, Kp.18 115°, D.a°4 
0,8579, D.I8°4 0,7888, D.18°4 0,7378, nD2° =  1,4202; [a]2°ng gr =  +10,46°, [«],0°Hg gr =  
+4,97°; [« y °  =  +8,95°, [«y>° =  +4,26°; fur p =  5: [«]„ =  +7,00° in A., 
=  —1,49° in Bzl., =  —8,08° in CS,. — n.-Valeriansaure-d-{3-octylester, C8H13. 
CH(CH3) .0 ,C • C4H9, Kp.„ 124°, D.2°4 0,8539, D.1M4 0,7881, D.I8°„ 0,7397, nD,J° =  
1,4225; [a]»°Hg gr =  +10,65°, [«]>°°Hggr = + 5 ,2 1 ° ;  [«]„•« =  +9,16°, [«y°° =  
+4,44°; fiir p =  5: [«]„ =  +7,62° in A., =  —0,73° in Bzl., =  —7,72° in CS,.
— n.-Hexylsaure-d-ft-octylester, C9H13 • CII(CH3) • 0 SC • C5HU, Kp.„ 141°, D .2°4 0,8549, 
D .804 0,8056, O.140, 0,7565, nDs° =  1,4264; [«]!°Hggr =  +10,54°, [a]M°nggr =  
+6,24°; [«]D2° =  +8,96°, :[«]DU0 =  +5,34°; fur p =  5: [«]D == +7,61° in A., 
=  —6,61° in CS,. — n.-Hepłylsaure-d-fi-octylcster, C6H1S-CH(CH3).0,C*C6H13, 
Kp.is 151°, D .2°4 0,8545, D.‘ °°4 0,7899, D .10°4 0,7416, nD2° =  1,4290; [«]2°Hggr =  
+9,97°, [a]le°Hggr =  +5,66°; [«]„*> =  +8,59°, [«]„“ • =  +4,88°; fur p =  5: 
[c]D =  +7,87° in A., =  —0,90° in Pyridin, =  +0,00° in Bzl., — —6,36° in CS,. — 
n.-Octylsaure-d^-octylester, C„H13-CH(CHs)-0,C-C7ff16, Kp.u  165°, D .2°4 0,8534, D .8°4 
0,8060, D .u °4 0,7592, nD2° =  1,4308; [a]2°Hggr =  +9,61°, [c]H°nggr =  +5,69°; 
M o 20 =  +8,25°, [wlp1*0 =  +4,87°; fiir p =  5: [«]D =  +7,27° in A.

n.-Nonylsaure-d-fi-octylester, C0l i I3■ GH(CH3)-0 ,C ■ C3H17, Kp.t7 174°, D .204 0,8565, 
D .'°°4 0,7951, D.I6°4 0,7497, n„2° =  1,4342; [a]J0Hggr =  +9,34°, [a],C0Hg gr =  +5,67°; 
[« y °  =  +7,96°, [« y °°  =  +4,83°; fur p =  5: [«]D =  +7,65° in A., =  +0,28° 
in Bzl., =  —5,80°in CS,.—n.-Undccylsdurc-d-ft-octylester, CaH13*CH(CHs).O,C-CI0H,i,
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Kp.3 167°, D.2®4 0,8542, D.»°, 0,8070, D .“ ®4 0,7607, nD20 =  1,4373; [«]2®iiggr =  
+8,57% [ce]li0ng gr =  +5,23®; [«]D2® =  +7,35% [«]„>-» =  +4,47®; fur p =  5: 
Md 1 +7,40° in A., =  —5,18° in CS,. — n.-Dodecylsaure-d-fi-octylester, C„II13-
CH(CIi3)• 0,C* C^Hjj, Kp.j 183°, D.204 0,8571, D.1®®. 0,7970, D .‘»®4 0,7547, nD2® =  
1,4393; [«]2®Hggr =  +8,21®, [«]le®Hggr =  +4,73°; [«]0~ =  +7,00®, [ « y 8® |=  
+4,03°; fiir p =  5: [a]D =  —4,74° in CS,. — Myristinsuure-d-fi-octylester, C8H13 ■ 
CH(CH3)-0,C-CiaHsr, Kp.4 197°, D.*\ 0,8546, D .8°4 0,8096, D .’<®4 0,7649, nD2® =  
1,4416; [«]2®Hg gr =  +7,72°, [a]»«HK gr =  +4,71“; f«]Dao =  +6,59®, [«y*> =  +4,04"; 
fur p =  5: [a]D =  +6,37° in A., =  +1,44° in Bzl., =  —4,40° in CS,. — Pal- 
mitinsaurc-d-{3-octylester, C6H13>CH(CH3)"0,C-CisH31, P. 32°, Kp.8 216°, D .S04 0,8525, 
D.80ł 0,8164, D u ®4 0,7806, nD*» =  1,4438; [a]2»Hggr =  +7,18°, [«]U0Hggr =  
+4,42°; [« y °  =  +6,14°, [«]„«» =  +3,78°; fur p =  5: [«]D =  +6,02® in A., 
=  +0,00° in Pyridin, =  +0,27° in Bzl., =  —4,32° in CS,. — Stearinsaurc- 
d-fi-octylcster, C0H13.CH(CHs)-O,C-C„H36, P. 34°, Kp.e 235°, D .2°4 0,8514, I).100, 
0,8034, D.10o4 0,7676; [« ]20u s g r =  + 6,68®, [«]I6®Hggr =  +3,78°; [«]„*• =  +5,71®, 
[«yoo =  +3,23°; fur p =  5: [«]D =  +5,27° in A., =  +0,27° in Pyridin, =  +0,32° 
in Bzl., =  —4,49° in CS,.

Essięsaure-d-fi-undecylester, C0Hi,-CH(CH3)-O,C-CH3, Kp.,5 127°, D.-°4 0,8595, 
D.>®»4 0,7910, D.18®4 0,7228, nn2° =  1,4256; [« ]2®Hg gr = +6 ,17® , [«]I8°Hggr =  
—0,11°; [«y® =  +5,27°, [«]D18® =  +0,11°; fur p =  5: [«]D =  +2,32° in A., 
=  —2,43° in Bzl., =  —8,53° in CS,. — Propionsaure-d-fi-undecylester, C0H19- 
CH(CH3).0,C-C,H6, Kp.,4 150°, D.2°4 0,8574, D.804 0,8085,' D.H®4 0,7593, nD20 =  
1,4277; [«p»Hggr==+6,04® , [ « ] “ ® H g g r  =  +2,08°; [ « ] D 2® =  +5,15®, [ « ] „ » • « =  

+1,75°; fiir p =  5: [«]D =  +2,84° in A., =  —5,32° in Bzl., =  —11,45° in CS,.
— n.-Buttersaure-d-fi-undccylester, C9Hlg-CH(CFI3)-0 2C-CjII,, Kp.,0 156°, D.204
0,8567, D.™ 0,8081, D.»®4 0,7597, nD20 =  1,4295; [«]2®Hg gr =  +8,57°, [«],10Hggr =  
+4,32®; [« y »  =  +7,31°, [«]„“ • =  +3,70®; fur p =  5: [«]D =  +5,32° in A., 
=  —9,46° in CS,. — 7i.-Valeriansdure-d-p-undecylester, C9H19-Cn(CH3'l-0,C-C4HB, 
Kp-o 133°, D.2®4 0,8551, D.10°4 0,7916, D.“>®4 0,7446, nD2® =  1,43 1 2; [«],0Hg gr =
+8,72®, [«]“ «Hggr =  +4,34®; [«y® =  +7,46®, [«]„*» =  +3,69®; fiir p =  5:
Iu]d —  +5,92® in A., — —8,04® in CS,. — n.-Hexylsaure-d-{3-undecylester, C0H,9* 
CH(CH3)• 0 ,C • C5H,,, Kp.4 135®, D .!®4 0,8570, D .l®»4 0,7942, D.‘«°4 0,7479, nD2® ==
1,4334; [flfpHggr =  +8,63®, [«]“>»nggr -  +4,79®; [«y® =  +7,37®, [«y®» =  
+4,08°; fiir p =  5: [«]D =  +6,07® in A., =  —2,07° in Bzl., =  —7,73® in CS,.
— n.-Heptylsaure-d-ft-imdecylester, C9H19-CH(CH3)-0,C-C6HI3, Kp.„ 143®, D.!04 0,8559, 
D.'»®4 0,7943, D .io®4 0,74S4, nDs® =  1,4350; [a]s»H ggr=  +8,36®, [a]I6®nggr==  
+4,68®; [« y °  =  +7,17®, [«]D18® =  +4,01®; fur p =  5: [«]D =  +6,61® in A.,
— —6,54® in CS,. — n.-Nonylsaure-d-(l-undecylester, C0H19-CH(CH,)-O2C*C8H17,
Kp.4 168®, D.2®, 0,8572, D .‘®»4 0,7963, D .10®4 0,7504, nD2® =  1,4389; [« ]20Hggr =
+7,96®, [«]>®°nggr =  +4,46®; [«]D2® =  +6,81®, [«y»® =  +3,82®; fur p =  5:
Md — +6,60° in A., =  —0,87® in Bzl., — —5,95® in CS,. — n.-TJndecylsaure- 
d-p-undecylcster, C9Hl9-CH(CH,)-O,C-C10H21, Kp., 176®, D .»®4 0,8566, D.,0»4 0,7967, 
D.»«®4 0,7513, nD2® =  1,4420; [«]2®Hggr =  +7,38®, M'°»Hggr =  +4,27®; [a)D2® =  
+6,30®, [«y«> =  +3,66®; fiir p =  5: [u}D =  +5,78® in A., =  -0,72® in Bz!., 
=  —5,40® in CS,. — n.-Dodccylsćiure-d-fl-undecylester, C9H19-CH(CH3)-0 2C*Cu H,3, 
Kp.„ 199®, D .2®4 0,8566, D.‘®®4 0,7970, D .16“4 0.752S, nD2® W  1,4440; [«32®iiggT =  
+7,21®, [«r® HgBr =  +4,29®; [«]„“  =  +6,19®, [ « y 8» =  +3,67®; [«]D =  -5,47® 
(p =  5 in CS,). — Myristinsaure-d-fi-undecylester, CBH19 ■ CH(CH3)- OaC- C,,IIS7, Kp , 
200®, D .2®4 0,8559, D.ł°®4 0,7962, D.,0®4 0,7518, nD2® =  1,4453; [a]2®nggr =  + 6.6S®, 
[« ] ,eoHg gr =  +3,99®; [« ]D>® =  +5,72®, [« y « ®  =  +3,42®; fur p =  5: [ « ] D =  +5,78® 
in A., === —4,90° in CS,.

Essigsaure-d-fi-nonylester, C,H1S-011(011,)-02C'CH3, Kp.14 102®, D.2®4 0,8595,
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D.‘°°4 0,7899, D.16°4 0,7360, nD2° =  1,4188; [«]20ng gr =  +7,24°, [«],eoiTg gr =  +0,60°; 
[« y °  =  +6,21°, [«]Dla»=. 4-0,50°; fur p =  5 : [a]D =  +2,73° in A., =  —9,13° in 
CS,. — Essigsaure-d-fi-decylester, CaH17 • CH(CH3)-02C-CH3, Kp.16 115°, D.20, 0,8597, 
D.10°4 0,7909, D.10°4 0,7371, nD2° =  1,4223; [a]a°ug gr =  +6,61°, gr =  +0,57°;
[« y °  =  +5,64°, [a]D">° =  —0,54°; fur p =  5: [«1D =  +2,54° in A., =  —8,68° 
in CS,. — Essigsawre-d-fi-tridecylester, Cu B„-CH(CHa)-0,C-CHa, Kp.,0 162°, D.2°4
0,8572, D.'°°4 0,7933, D.I8°4 0,7451, nDa° =  1,4314; [«]20irggr =  +5,39°, [«]18°irggr =  
±0,00°; [«]D2° =  +4,63°, [«]D18° =  +0,00°; fur p =  5: [a]D =  +1,76° in A, 
=> —7,90° in CS,. — n.-Dodecylsaure d-(j-amylester, C3H7 • CH(CH3)-OaC- CUH23, 
Kp,5 153°, D.2°4 0,8598, D.8°4 0,8131, D.14°4 0,7668, nD»° =  1,4344; [«]!°Hggr =  
+12,24°, [«]“ °Hggr =  +8,74°; [« y °  =  +10,44°, [«jD»° =  +7,43°; [«]D =  
+10,53° (p =  5 in A.). — n.-Dodecylsaurc-d-fi-nonylester, C7H15-CH(CH,)'0,C‘ 
Cu H,3, Kp.s 178°, D.2°4 0,8568, D.10°4 0,7973, D.I6°4 0,7533, dd2° =  1,4409; [«]2°Hg gr =  
+7,87°, [«]16°ng gr =  +4,35°; [« y °  =  +6,71°, [«1D»° =  +3,72°; [«]D =  +6,47° 
(p =  5 in A.). — n.-Dodecylstiure-d-fi-decylester, CaH[7 • CH(CH3)-02C- CUH23, Iip .4 
190°, D.’°4 0,8575, D.10°4 0,7979, D.16°4 0,7534, uDa° =  1,4426; [«]i0Hggr ==+''.51°, 
[«F°iiggr =  +4,45°; [«]„*• =  +6,41°, [«]„*•• =  +3,78°; [«]D =  +6,02° (p =  5 
in A.). — n.-Dodecylsaure-d-fi-dodecylester, C10H,1-CH(CHs)-O2C'Cu H,9, Kp.4 203°, 
D.2°4 0,8533, D.10°4 0,7999, D.10°4 0,7565, nD2“ =  1,4456; [«]2°Hggr = + 6 ,9 9 ° , 
[«]18°HBgr =  +4,10°; [« y °  =  +5,99°, [«]„»« =  +3,50°; [«]D =  +6,01° (p =  5 
in A.). —■ n.-Dodccylsatire-d-fJ-tridecylester, C11H;l3'CH(CH3) '0 2C-Cn Ha3, Kp.s 204°, 
D.2°4 0,8555, D.!°°4 0,7990, D .'6°4 0,7565, nD’° =  1,4463; [a]30ng gr =  +6,83°, 
[«]10°Hggr =  +4,10°; [«]D’° =  +5,87°, [«]D“ ° =  +3,50°; [«]D =  +5,50° (p =  5 
in A.).

d-Butan-fi-ol, fiir p =  5: [«]D =  +14,60° in A., =  +18,42° in Pyridin, 
=  +17,21° in CS,. — d-Octan-fi-ol, fur p =  5: [«]D =  +9,79° in A., = + 12 ,44° 
in Bzi., =  +10,31° in Pyridin, =  +13,34° in CS,. — Saurer Phthalsaure-d- 
fi-octylester, fiir p =  5: [#]D =  +-48,68° in A., =  +42,83°, in Bzl., = + 3 8 ,1 1 °  in 
CS,; Na-Salz, Na*C18Hsl0 4, [«]D =  +15,38° in W., =  +28,90° in A., =  —7,76° 
in Chlf. (Journ. Chem. Soe. London 105. 830—98. April. Blaekburn. Municipal 
Techn. School.) F ra n z .

R obert Howson P ickard  und Joseph Kenyon, Untersuchungcn uber die Ab- 
hangiglceit des Drehungsvermogcns von der chemischen Konstitution. Teil VI. Bas 
optische Drehungsvermógen der Methyl-tert.-butyl-, Methylbenzyl-, Methylphenylathyl- 
und Mcthyl-ci-naphthylcarbinole. (Vgl. yorstoh. Ref.) Wahrend die Dispersion der 
einfacheren Carbinole (Lowry, P ick a rd , Kenyon, Journ. Chem. Soc. London 105. 
94; C. 1914. I. 1066) zwisehen 1,6 und 1,7 liegt und von der Temp. kaum beein- 
fluBt wird, ist die ihrer Ester kleiner ais 1,6 und mit der Temp. sehr veranderlich. 
Bei den nun untersuchten komplizierteren Carbinolen zeigt sich eine mit der Kom- 
pleiitat der Molekel wachsende GroBe des Temp.-Koeffizienten der Rotation und 
annahernd parallel damit eine Anderung der Dispersion, die beim Methyl-a-naphtbyl- 
carbinol unterhalb 10° anormal wird. Oberhalb gewisser Tempp. wird die Dis
persion dieser Carbinole von der Temp. nur noch wenig beeinfluBt, so daB hier 
ein den einfacheren Carbinolen entsprechendes Verhalten eintritt. Die Priifung 
der Formel von LOWRY und DlCKSON (Journ. Chem. Soc. London 103. 1067; C.
1913. II. 1111) an dem esperimentellen Materiał ergibt, daB die Rotationen der 
Ester oberhalb der gewohnlichen Temp., die des Methyl-cć-naghthylcarbinols unter
halb 160° der Formel nicht folgen; man konnte hieraus den SchluB ziehen, daB 
die Ester bei tieferen, Methyl-e-naphthylcarbinol bei hoberen Tempp. erst wirklich 
homogen sind, daB also in diesen Temperaturgebieten hauptsacblich nur nocb eine
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der beiden isomeren Formen eiistiert, die zur Erklarung der anormalen Dispersion 
angenommen wurden.

E ip e r im e n te lle a . d,l-Methyl-tert.-butylcarbinol, aus Pinakolin in feuchtem 
A. bei der Reduktion mit Na oder aus tert. Butylrnaguesiumbromid und Aeet- 
aldehyd. — Saurer Phthalsaure-dJ-methyl-tert.-butylcarbinylester, Prismen aus PAe.,
F. 85—86°; bei der Krystallisation des Brucinsalzes aus Aceton erhalt man das 
Brucinsalz des d-Esters, Nadeln aus Aceton, F. 148—151°, [«]D =  —4,22° in A.; 
Strychninsalz des d-Esters, Rhomben aus A., F. 214°, [«]„ =  —15,45° in Chlf.; 
Cinchonidinsalz des l-Esters, Krystalle aus Aceton, F. 121°, sil. in Aceton, [«]D =  
—62,20° in A., war nicht rein. — Saurer Phthalsdure-d-7nethyl-tert.-butylcarbinylester, 
Prismen aus PAe., F. 86—87°, [«]„ =  —1-63,90° in Chlf. — d-Methyl-tert.-butyl- 
carbinol, CH3-CH(OH)-C(CH3)8, Kp. 119—120°, mit Dampf fliichtig, D.a°< 0,8199,
D.8°, 0,7823, D.100, 0,7448; nD!° =  1,4 146; [«]D2° =  +7,71°, [a]D10° =  +4,58°; 
[cć]aoHg gr =  +9,09°, [a]IOOHggr =  +5,50°; [«]2<>Hg Ti =  +15,55°, [«]10°Hgvi =  
+10,00°. — d-Methylphenylcarbinol, D.20, 1,0140, D.“  0,9645, D.“ °4 0,9045; [«JD2° =  
+41,77°, [«]D8° — +40,64°, [«]D»° =  +38,48°; [«]2°Hggr =  +49,85°, [«]8°Hggr =  
+48,32°, [«]I4°Hggr =  +45,77°; [«]s°Hg vi =  +86,64°, [a]3°Hg Ti =  +83,05°, 
[«]H°Hg Ti =  +77,94°. — l-Athylphenylcarbinol, D.2°4 0,9937, D .10°4 0,9261, D.18°4
0,8760; [«]d2° =  -25,86°, [«]D10° =  —35,31°, [«]DI0° =  —34,37°; [«]S0Hggr =  
-32,91°, [«]10°Hggr =  —42,01°, [a]le0Hggr =  —40,76°; [c]2°Hg tI =• —54,95° 
[a]10°Hg Ti =» —70,84°, [«]18°ilg t 1 =  —69,07°. — Methylbenzylketon, aus Phenylessig- 
siiure u. Essigsaure beim Uberleiten uber Thoriumoiyd bei 400°, Kp. 214°; Semi- 
earbazon, Nadeln aus A., F. 188°. — d,l-Methylbenzylcarbinol, aus Methylbenzyl
keton in sd. A. u. Na. — Saurer Phthalsdure-d,l-inethylbenzylcarbinylester, Prismen 
aus Bzl. +  PAe., F. 113—114°; beim Krystallisieren des Brucinsalzes aus Aceton 
oder des Strychninsalzes aus A. erhalt man die Salze des d-Esters. — Brucinsalz 
des d-Esters, Nadeln aus Aceton, F. 153°, 177 g Salz losen sieh in 8 1 sd. Aceton, 
[a}D =» —4,98° in Chlf. — Strychninsalz des d-Esters, Blattchen aus A., F. 196 
bis 197°, [«]D =  —18,65° in Chlf. — d-Ester, Ól, [«]D =  +33,76° in Chlf. — 
d-Methylbenzylcarbinol, CH,- CH(OH)-CHS • C6H5, Kp.55 125°, leieht mit Dampf fliichtig,
D.a°< 0,9910, D.100* 0,9201, D.I8°, 0,8466; nDs° =  1,5190; [«V ° =  +26,55°, [«]D>°° 
=  +28,47°, [« V 8° =  +25,64°; [«]2°Hggr — +32,19°, [a]l°°Hggr — +34,41°, 
[a]18°Hggr =  +31,07°; [«]a°Hg Ti =  +59,03°, [«]l°°Hg Ti =■ +62,94°, [a]I8°Hg *  =  
+57,41°.

d,l-Methylphenylathylcarbinol (a-Phenylbutan-y-ol), aus Benzylaceton (Scmicarb- 
azon, Nadeln' aus A., F. 146°) in sd. A. und Na, Ol, Kp. 235°. — Saurer Plithal- 
sdure-d,l-methylphenylathylcarbinylester, Ol, liefert bei der Krystallisation des Brucin
salzes aus Aceton das Salz des d-Esters, bei der des Cinchonidinsalzes das des 
l-Esters; Brucinsalz des d-Esters, Blattchen aus Aceton, F. 129—130°, [a]D =  
—6,35° in A.; Cinchonidinsalz des l-Esters, Nadeln aus Aceton, F. 168—169°, 110 g 
losen sich in 4 1 sd. Aceton, [«]D => —52,86° in A. — d-Ester, Ól, [a}D =  +44,76° 
in Chlf.; l-Ester, Ol, [«]D =  —54,29° in A. — d-a-Phenylbutan-y-ol, Kp.M 132°, 
mit Dampf fliichtig, nDa° — 1,5168. — l-a-Phenylbutan-y-ól, 0,9767, D.8°4
0,9259, D.>« 0,8750; [«]Da° =  -14,23°, [«]Dia° = . -15,97°, [«]D»° =  -15,83°; 
t«]20Hggr -  -16,84°, [a]I2°Hggr =  -18,89°, [«]»°Hggr =  -18,91°; [B]2°HgTi =  
-28,11°, [«]la°HgTi =  —32,32°, [«]14°HgTi =  —32,28°. -  d,l-Methyl-u-naphthyl- 
carbinól, C13Hl30  =  CHS• CH(OH)- C10H,, aus Acetaldehyd u. «-Naphthylmagnesium- 
bromid, Nadeln aus PAe., F. 66°, Kp.I5 178°, liefert mit Phthalsaureanhydrid in 
viel Chlf. den saurm Phthalsaure-d,l-methyl-a-naphthylcarbinylester, Krystalle aus 
Bzl., F. 131—132°, aus dem man durch Krystallisation des Brucinsalzes aus Aceton 
das Brucinsalz des l-Esters, Nadeln, F. 176°, erhalt. — Strychninsalz des l-Esters, 
Prismen aus A., F. 191°. — Der l-Ester ist ein in A. stark rechtsdreliendes Ól. —
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l-Methyl-a-nuphthylcarbinol, Nadeln, F. 47°, Kp.n 166°, D.3°4 1,1154, D .10°4 1,0486,
D.J°°4 0,9648, [«]D10 =  -9,79°, [«]„»“  =  -37,59°, [«]D200 =  -37,83°; [a ]>°nBgr =  
=  -9,61°, [«]‘°°Hggr =  -43,98°, [«?00n Kgx =  -45,50°; [a]I0HgTi =  -8,01°, 
[«]‘°°Hg vi =  —72,71°, [«]s°°Hgvi =  —76,68°. Die iibrigen Konstanten, besonders 
auch die Drehungen in Lagg., miissen im Original nachgesehen werden. (Journ. 
Chem. Soc. London 105. 1115—31. April. Blackburn. Municipal Techn. School.)

F ka nz .
G. Courtois, Uber das Uranylglykolat und -lactat und uber einige Uranyhalzc 

mehrwcrliger Sduren der Fettreihe. (Vgl. S. 127.) Uranylglykolat, (C4H30 3)aU0a, 
gelbe Krystalle, bestandig bei 100°. 100 ccm wsa. Lag. enthalten bei 19° 15,6U g.
Die gesattigte wsa. Lsg. scheidet im Dunkeln daa basische Salz (CaH30 3)aU 0a* 
U08-Ha0  ab. Im Sonnenlicht bildet sich zunachat der gleiche Nd., worauf unter 
starker COa-Entw. ein grflnes Uranoaalz ausfallt. — Uranyllactat, (CsH60 3)aU0„ 
blaBgelbes Krystallpulver, bestandig bis 200°. 100 ccm wss. Lsg. enthalten bei 18° 
2,92 g. Die waa. Lag. iat im Dunkeln beatandig, scheidet aber im Sonnenlieht unter 
geringer COa-Entw. ein griines Uranosalz ab. — Uranyloialat, (COj)jUOa• 3H20, 
verliert in Ubereinstiramung mit den Angaben E belmens bei 100° 2 Mol. W. und 
wird erst bei 160° wasserfrei. Monohydrat u. Anhydrid sind sehr bygroskopisch u. 
gehen an der Luft wieder in das Trihydrat uber. — Uranylmalonat, (CsHa0 4)U0a- 
3HaO, grunlichgelbe Krystalle, entapricht den Angaben F ays. Verliert im Vakuum 
oder bei 100° 2 Mol. W. u. wird bei 180° wasserfrei. — Uranylsuccinat, (C4H40 4)U0s‘ 
HjO, aus UOj-HjO u. iiberschussiger Bernsteinsaure in Ggw. vonW. in der Hitzc. 
Aua Uranylacetat u. Bernsteinaiiure in der Kalte erhalt man dagegen ein Dihydrat. 
Beide Elydrate bilden bei 190—195° ein gelblichweiBes Anhydrid. Diese Salze sind 
in W. fast unl. — Uranyltartrat, entspricht den Angaben von P elig o t  und I tzig . 
100 ccm Lsg. enthalten bei 17° 3,82 g Tetrahydrat. — Uranylcitrat, (CaH50 7)s(U02)3" 
6 HaO, gelbe Krystalle, 11. in W., verliert imVakuum oder bei 100° 4 Mol., bei 160° 
5 Mol. W., zers. sich bei 180°, bevor vollige Entwasserung eingetreten ist. An der Luft 
geht das Monohydrat wieder in das Hesahydrat iiber. Die konz. wss. Lsgg. scheiden 
in der Kalte und Hitze ein kaum 1. basisches Salz von der Zus.:

(C8H50 7)J(U0s)3.2Hi,0 +  2(U03*Ha0) +  20HS0
ab, welches im Vakuum oder bei 150° 20 Mol. W. verliert, aber nicht ohne Zera. 
weiter entwassert werden kann. Ea scheint also eine der Tartrouranisaure von 
Itz ig  analoge Citrouranisaure zu eiistieren. Die wsa. Lagg. des Tartrats und 
Citrats braunen sich unter der Einw. dea Sonnenlichtes und scheiden dann unter 
Entw. von COa ein basisches Salz ab. (C. r. d. l’Acad. des sciences 158. 1688—91. 
[8/6.*].) DtJSTERBEHN.

Milivoye Losanitsch, Uber die Fahigkeit der Athylenlacłone, die Nałrium- 
derivałe der Methylemerbindungen zu fixieren. (Vgl. Monatsliefte f. Chemie 35. 
311; C. 1914. I. 2158.) A l-Angelicasaurelacton reagiert in ath. Lsg. mit dem Na- 
Malonester unter B. von 3-Methylendicarboxathylpentanolid-4, ClsHleOe (I.), farblose, 
ziemlicb dickliche Fl., Kp.10 204—205° (korr.), wl. in W. Wird durch verd. Natron- 
lauge zur siruposen Lactonsaure (II.) verseift, die bei langerem Erhitzen auf dem 
Wasserbade unter Yerlust von 1 Mol. C02 in Valerolactonessigsiiure (UL) ubergeht. —

I. CH(COOCsH6)s II. CH(COOH)j III. CHa-COOH
CH3-CH.6H.CHa.C 0-0  CH3.CH.ÓH.CHa.C 0 .0  CHa-CH-CH-CŁ-CO-O

i_______________i i_______________i i_________ !____ i
Ersetzt man den Natriummaloneater durcb Natriumcyanessigester, so erhalt man in 
guter Ausbeute 3-Methylencarboxdthylcyanpentanolid-4, CI0H13O4N, gelbliche Fl.,
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Kp.a  220—221° (korr.), erstarrt nach einiger Zeit u. kryatalliaiert dann aus 50%ig- 
A., P. 62° nach yorherigem (58°) Erweichen, wl. in A., Lg. und PAe., 11. in A., 
Aceton, Bzl. und Chlf., 1. in h. W. unter Entw. des Geruches nach HCN. — Na- 
Acetessigester reagiert in gleicher Weise, jedoch yerharzt das Reaktionsprod. bei 
der Dest., Kp.,0 210° unter geringer Zera., stark.

Na-Benzoylaceton bewirkt lediglich eine Polymerisation des Angelicasaure- 
lactons zu einem Dimeren, Krystalle aus A., werden durch FeCJ3 nicht gefarbt.

Na-Athylat kondensiert das Lacton dagegen bei Ab- 
OH .fiH .fiH .fiH  .0 0 . 0  wesenheit yon A. unter Abspaltung yon W. zur

„ H ' ™  ’ Verb. C10H10O3, F. 103-104°, wird in alkoh. Lsg.
8 6 i ' ' durch FeCl, intensiy blauyiolett gefarbt. — Mit dem

CHj-CH-CH-CH, ■ CO ■ O Na-Derivat des Benzylcyanids reagiert das Angelica-
saurelacton unter B. yon 5 yerschiedenen Yerbb., 

yon denen die eine Verb., C18H19OłN, yermutlich die Konstitution IV. besitzt. (C. 
r. d. 1’Acad. des sciences 158. 1683—86. [8/6.*].) DtJSTERBEHN,

Edm. Connerade, Uber die Wirkung des ammoniakalischen Kupferhydroxyds auf 
Cellulose. Es wurde die Ldslichkeitskurve von Cellulose in ammoniakal. Cu(OS)2 yon 
wachsender Konz. und der Absorptionskoeffieient des Cu u. des N H S durch Cellulose 
bei 0° bestimmt. Die Fiiierung des Cu unterliegt den Absorptionsgeaetzen; sie 
wachst nach einer logarithmischen Kurye u. erreicht eine nicht zu iiberschreitende 
Grenze (Tabellen im Original). Zwiachen dem Gewicht des fisierten Kupfer- 
ammoniumhydroxyds und dem Gewicht der Cellulose bestehen keine stochiometri- 
schen Verhaltnisse. Die bei niedriger Temp. dargestellte Lsg. yon Kupferammo- 
niumhydroxyd enthalt einen groBen UberschuB yon kolloidalem Kupferammonium- 
hydroxyd neben Cu(OH)s, welch letzteres bei der Auflosung der Cellulose nur eine 
untergeordnete Rolle spielt. Die Loslichkeit der Cellulose ist der Konz. des kolloi- 
dalen Kupferammoniumhydrosyds proportional; die Auflosung der Cellulose ist 
durch das Fisieren yon wachsenden Mengen der kolloidalen Cu-Verb. und yon W. 
bedingt, bis eine gewisse Grenze erreicht wird, bei welcher ein Gleichgewicht 
zwischen der fl. und festen Phase besteht; die atark hydratiaierte kompleie Verb. 
bindet ebenfalla NH3 im Yerhaltnis zur Konz. und wirkt so bei der StabiliBierung 
mit. Die Koagulation des Kompleies in Lsg. ist reyersibel. (Buli. Soc. Chim. 
Belgiąue 28. 176—86. Juni. Źcole des Mines du Hainaut, Mons.) SchOn f e l d .

Em il Alphonse W erner, Die Konstitution der Carbamide. Teil I. Die Dar- 
stellung von Isocarbamiden durch Einwirkung von Methylsulfat auf Carbamide. 
(Vgl. Journ. Chem. Soc. London 103. 2275; C. 1914. I. 642.) Eine direkte Darst. 
yon Methylisoharnstoffen aus Harnsto/f oder aeinen N-Alkylderiyaten gelingt beim 
Erhitzen mit Methylsulfat. Aus Harnstoff selbst entsteht hierbei das saure Methyl
sulfat des MethylisoharnstofFs, HN : C(0CH3)-NH8,CH3-HS04, das leicht in Methyl- 
ammoniummethylsulfat, saures Methylammoniumsulfat, Cyanursaure und N-Methyl- 
cyanarsaure zerfallt; letztere muB entweder durch Kondensation yon Methylcyanat 
mit Cyansaure entstehen oder aus der Ketoform des Methylcyanats, die nach Ver- 
schiebung des Methyls zum N neben Ammoniummethylsulfat entsteht, das sich aber 
in CH3«NHs,H»S04 yerwandeln muB, da NH4-Salze nicht nachweisbar sind. Da bei 
dieserRk. 2/3 des Methyls vom angewandten (CH3),S04 ais CH3 -NHS erhalten werden, 
so kann sie zur sehnellen Darst. kleiner Mengen Methylamin benutzt werden. Aus 
den entsprechenden Deriyaten des Athyl- und Phenylcarbamids konnte keine Spur 
Cyansaure oder N-Methylcyanursśiure erhalten werden; ihnen muB also die Gruppe 
HN:C(0-OCH3 fehlen; die B. von Metbylanilin weist wieder auf die Wanderung 
des Methyls yon O zu N. Die Prodd. aus Piperidin-l-carboxylamid und asymm. 

XVIII. 2. 22
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Dipropylcarbamid liefern wieder Cyanursaure und ihr N-Methylderiyat und musaen 
demnach die sauren Methylaulfate yon HN : C(OCH3)-NC6H10 und HN:C(OCH3)> 
N(C3H7)2 8ein. Die monosubatituierten Harnatoffc nehmen also die Form RN: C(OH)- 

NH„ an, waa fur die nebenatehende eyclieche Formel apricht,
RN : C<^ J 8 wahrend die aaymm. diaubstituierten nur die Form R2N- 

® C(OH): NH haben konnen. DaB von den beiden moglichen
Formen des N-Athylharnatoffs, wenn dieaer ais Isoharnstoff aufgefaBt wird, aua 
Cyansiiure und C2H5*NH2 nur die eine entateht, erklart sich aua der Dissoziation 
des cyanaauren Athylamins in NH3 und Athylcyanat (Journ. Chem. Soc. London 
103. 1010; C. 1913. II. 1133).

E sp e rim e n te lle s . Methylisoharnstoft', N H : C(OCH3)-NH21 aus 6 g Harnstoff 
und 12,6 g Methylsulfat bei langsamem Erhitzen auf 112° u. achnellem Abkiihlen; 
aus der waa. Lsg. dea Prod. fallt Pikrinaaure daa Pikrat, C2H60N 2-C,HS0 7NB, gelbe 
Nadeln aus W., F. 184° (Zera.), das auch aua dem Methylisoharnatoff von S t i e g l i t z  
und Mc K ee  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 33. 1518; C. 1900. II. 40) entateht. — 
(CjHeONj)2*HaPtCle, orangerote Wiirfel aus W. — Unterbricht man die Rk. nicht 
schnell genug, so erhalt man Cyanursaure, N-Methylcyanursaure und nach der 
Deat. der wsa. Lsg mit NaOH Methylamin und wenig Dimethylamin. — Athyl- 
methylisoharnstoff, CaH6 • N : C{0CH3) • NH5, aua 4,4 g Athylharnstoff und 6,3 g 
Methylsulfat bei 80° und achnellem Abkiihlen. — Pikrat, C4H,0ON2 • C8H3O.N3, tief- 
gelbe Nadeln, F. 147°. — (CłH,0ON1).1 • H,PtCla, orangerote, yieraeitige Prismen, 
F. 142°. — Das saure Methylsulfat zera. sich bei 170° zu Methylcyanat, Athylamin 
und etwaa Methylathylamin. — Phcnylmcthylisoharnstoff, CeHs-N : C(OCH3)-NH,, 
aua 6,8 g Phenyiharnstofi und 6,3 g Methylsulfat bei 85°, zahea Ol, aus der Lsg. 
des sauren Methylaulfats durch NaOH gefallt. — (C3H10ON2)2 • H;PtCle, orangerote 
Prismen, zers. aich bei 180°, ohne zu achm. — Pikrat, mikr., gelbe Nadeln, F. 162°.
— Daa aaure Methylsulfat zersetzt sich bei 175° zu Phenylcyanat, Methylamin, 
Methylanilin und wenig Anilin.

Piperidin-l-carboxylamid, CjH^ON, =  C6Hl0N*CO-NH2; B., man erhitzt das 
Prod. aus KCNO und Piperidinsulfat auf ca. 130°, rechtwinklige Prismen mit 
ICHCIj aus Chlf. — Piperidyliminomełhylmełhylather, HN : C(OCH3)-NC5H10; das 
aaure Methylaulfat entateht aua 6,4 g Piperidin-l-carboiylamid und 6,3 g Methyl
sulfat bei 65°; zers. aich bei 130—210° zu Methylcyanat, Cyanursaure u. n-Methyl- 
cyanuraaure. — (C,Hu ON2),-H2PtCla, orangerote Priamen, F. 144°. — Pikrat, F. 158°.
— Aus 7,2 g aaymm. DipropylharnatoS und 6,3 g Methylaulfat entsteht bei 80°
das saure Methylaulfat des Dipropylmethylisoharnstoffs, (CSH7)2N • C(OCH3) : NH, daa 
aich bei 140—270° zu Methylcyanat, Cyanursaure u. N-Methylcyanuraaure zers. — 
(C8H18ON2)2‘H2PtCl6, orangerote, ąuadratische Priamen. (Journ. Chem. Soc. London 
105. 923—32. April. Dublin. Trinity College. Uniy. Chem. Lab.) F ra n z .

P aul Pascal, iiber Uranylrhodanat. Neutrales Uranylrhodanat, UO,(CXS)s 
8H20, entsteht beim Mischen k. Lagg. iiąuimolekularer Mengen yon Uranylaulfat u. 
Bariumrhodanat; hellorangegelbe, sehr zerfliefiliche Nadeln; 1. in einer Spur W., 
sil. auch in A., Aceton, Amylalkohol und A.; ist in wss. Lsg. stark.ioniaiert. — 
Basisches Uranylrhodanat, 5DO,(CNS), +  U03 +  nHsO; entateht neben Pyridin- 
uranat auf Zuaatz yon wsa. Pyridinlag. zur L 3g. yon Uranylrhodanat; krystalliniacher 
Nd. — Doppdrhodanide; Uranylrhodanat liefert mit Metallrhodanatlsgg. sehr zer- 
flieBliche Doppelaalze yon helloranger bia roter, beinahe achwarzer Farbę. Mit 
Alkalirhodanaten (NH4 und K) wurden zwei Reihen yon Doppelsalzen erhalten: 
UOs(CNS), +  3NHtCNS +  6H20, aowie UO,(CNS)2 +  5NH4CNS +  2HsO, mit 
Erdalkalirhodanaten nur eine Reihe, z. B. UOa(CNS)j +  Ba(CNS)j +  6H20 . Alle 
diese Yerbb. sind sil. in W., 1. in Aceton, Amylalkohol u. A.; aber die organischen
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Lsgg. zera. sich allmahlicb, wobei Uranylrhodanat zuriickbleibt. Keinea dieser 
Doppelsalze zeigt (im Gegenaatz zu den Doppelsalzen des Urancyanats) in wss. 
Leg. kompleien Charakter. (C. r. d. l’Aead. des sciences 158. 1672—74. [8/6.*].)

B loch .

A. H aller und &. Cornubert, Synthesen mit Hilfe von Natriumamid. Deri- 
vate des fi-Methylcyclopentanons. (Ygl. C. r. d. 1’Acad. des sciences 158. 298; C. 
1914. I. 1073.) Wiihrend das a-Methylcyclopentanon glatt Di-, Tri- und Tetra- 
alkylcyclopentanone ohne raerklicbe B. von Kondensationsprodd. liefert, laBt sich 
das (j-Methylcyclopentanon nur schwierig direkt alkylieren. Bei der Einw. yon 
Na-Amid und CH3J  auf ^-Methylcyclopentanon erhalt man 55% Kondensations
prodd., bei der zweiten Methylierung weitere 8% , wiihrend die dritte und vierte 
Metbylierung ohne B. derartiger Nebenprodd. yerlauft. Erhalten wurden einige 
ccm von Pentamethylcyclopentanon (I.), Kp. 170—173°. — Die Einfiihrung von 
Allylgruppen in das /3-Methylcyclopentanon bereitet noch groBere Schwierigkeiten. 
Es wurde deshalb ais Ausgangsmaterial /^a-Dimethylcyclopentanon gewahlt. Zur 
Darst. dieses Ketons wurde der aus Pulegon erhiiltliche /9-Methyladipinsaureathyl- 
ester nacb dem Verf. von DiECKMANN, aber unter Verwendung yon Na-Amid an 
Stelle yon Na, cyclisiert, der entstandene ^9-Methylcyclopentanoncarbonsaureester 
nach den Angaben von B0UVEATJLT (Buli. Soc. Chim. Paris [3] 21. 1019) methyliert 
und der resultierende Dimethylcyclopentanoncarbonsaureester 10 Stdn. mit konz. 
HC1 gekocht. — cc,(i'-Dimethylcyclopentanon (II.), farblose, beweglicbe FI. von an- 
genehmem, an Cyclopentanon erinnerndem Geruch, Kp.J70 1 52,5° (korr.), Kp.14 48° 
(korr.), D.la4 0,8914, nD10 =  1,4308, Mol.-Refr. 32,50, ber. 32,41, [«]D1B =  +126° 43'.

Cija^ft-Trimethylcyclopentanon, C8H140  (III.), aus dem |9',«-Dimethylcyclopen- 
tanon, Na-Amid und CH3J  in Ggw. von A., farblose, beweglicho FI. yon schwach 
campherartigem Geruch, Kp.770 158—159° (korr.), D.,94 0,8778, nD19 =  1,4316, Mol.- 
Refr. 37,10, ber. 37,01 [«]D19 =  -(-103° 41'. — u, fi,u',a'- Tctramethylcyclopentanon, 
C9HI80 (IV.), farblose, beweglicbe, stark campherartig riechende FI., Kp.;85 165 bis 
166° (korr.), D .,94 0,8668, nD19 =  1,4321, Mol.-Refr. 41,89, ber. 41,61, [«]D1!> =  
+70° 8'. — a ,a }̂ ,a',u'-Pentamethylcycopentanon, CI0H,8O (I.), farblose, beweglicbe 
FI. yon ausgepragt campherartigem Geruch, Kp.770 1 70—171° (korr.), D.2°4 0,8619, 
nD»° =  1,4335, Mol.-Refr. 46,38, ber. 46,22, [«]D2° =  +32° 53'. Bildet bei der Einw.
1 (CHS),C • CO■ C(CH,), CH,-C0-CH-CH3 CH3-CH-CO-CH.CH3
‘ CHS.Ó------Óh , ' CHj-C----------CH, CHa-CH-------ÓH,

TTT CH3 • CH • CO • C(CH3), tt C3H6.CH.CO-CH3 ^  C3H6.CH.CO.C(CH3).C3Hs 
IV. i i  V. i i  VI. i i

CH8.CH------CH, CH3.CH------ CH, CH3.CH------CH,

yon Na-Amid in sd. Toluollsg. Tetramethylcapronsaureamid, C10H21ON =  (CHS),CH« 
CH(CHB)• CH,• C(CH3),• CONH, oder (CH3)jCH• CH, • CH(CHS).C(CHa)2• CONH,, dick- 
liche FI., Kp.14 152-153° (korr.), [«]„*“ =  +46° 6' (1,1929 g gel. in 25 ccm A.). — 
Tetramethylcapronsaure, FI., Kp.1B 138—141°, [£z]D17 =  +45° 54' (0,3789 g gel. in 
15 ccm A.), Geruch buttersaurefihnlich.

(.%ct'-Dimethyl-a-allylcyclopentan<yn (V.), farblose, bewegliche FI. von menthon- 
artigem Geruch, Kp.14 84—85° (korr.), D.2°4 0,8968, nD20 =  1,4550, Mol.-Refr. 45,98, 
ber. 45,82, [«]D20 =» +71° 44'. — (3,ci'-Dimethyl-a,cc'-diallylcyclopentanon (VI.), farb
lose, ziemlich beweglicbe FI. von einem an die Polyallylcyclohesanone erinnernden 
Geruch, Kp.ls 116—119° (korr.), D.2°4 0,8994, nD20 =  1,4676, Mol.-Refr. 59,28, ber.
(C3H5).,C- CO • C(CH3) • CsH5 5®’23’ =  +  “1° 7'• ”  ^ ’-Dimethyl-a,a,a'-tri-

i allylcyclopentanon (V II.), farblose, etw as dickliche
CHS CH CH, VII. pi. yon einem an die Diallylyerb. erinnernden Ge-

22*
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ruch, Kp.,, 140-141° (korr.), D.2°, 0,9179, nD2° =  1,4841, Mol.-Refr. 72,34, ber. 
72,65, [a ]„20 =  +73° 11'. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 158. 1616—23. [8/6.*].)

DOste r b e h n .
A. E. Hollem an, Uber die Bromierung von Toluol. (Vgl. v a n  d e r  L aan , 

Rec. trav. chim. Pays-Bas 26. 1; C. 1907. II. 689.) Auf rein chemischem Wege, 
durch tJberfuhren der Bromtoluole in Brombenzoesauren, ist es unmoglich, die 
Ggw. von m-Bromtoluol (bis zu 5%) nachzuweisen. — Der eutektische Punkt des 
Systems o- -f- p-Bromtoluol =  —37,3°. Durch Best. der ersten und zweiten Er- 
starrungspunkte u. der Refraktion der Gemische der Bromtoluole wurde festgestellt, 
daB bei der Bromierung yon Toluol bei gewohnlicher Temp. und ohne Katalysator, 
unter Anwendung eines groBen ToluoliiberBchusses, m-Bromtoluol nicht gebildet 
wird. — Die Behauptung von Coh en  und D utt (Journ. Chem. Soc. London 105. 
504; C. 1914. I. 1643) wird zuruckgewiesen, da die Verss. der Vfi. nicht geniigend 
eiakt durchgefuhrt waren. (Rec. tray. chim. Pays-Bas 33. 183—91. [10/7. 1913.] 
Amsterdam. Org.-chem. Lab. d. Uniy.) SchOn f e l d .

Frśd. Sw arts, Uber o - Fluornitrobenzol und die Nitrierung von Fluorbenzol. 
(Ygl. Buli. Acad. roy. Belgiąue, Classe des sciences 1913. 241; C. 1913. II. 760.) Es 
wurde die Nitrierung von o-Fluorbenzol in Ggw. von H,SO<, Essigsiiureanhydrid, P ,0 5 
u. N,Os u . der EinfluB dieser Dehydratationsmittel auf die Ausbeute an o-Fluornitro- 
benzol untersucht. Die Ausbeute wird erhoht, wenn die Nitrierung in der Hitze, be- 
sonders in Ggw. von P30 8, ausgefiihrt wird. Bei Zugabe der berechneten HNO,- 
Menge bilden sich ganz geringe Mengen des Dinitroderiyats. Durch Erstarren 
oder durch fraktionierto Dest laBt sich das o-Fluornitrobenzol mit guter Ausbeute 
isolieren; F. (der stabilen Form) —5,9°; Kp.701 214,55°; D.I7'ł 1,3375; nD17’J =
1,53231. (Buli. Acad. roy. Belgiąue, Classe des sciences 1914. 178—95. 4/4.

SchOn f e l d .

Frśd. Sw arts, Uber 1,2,5-Difluoranilin. Durch Reduktion von 1,2,5-Difluor- 
nitrobenzol mit Fe uud HC1 bei 60° erhielt der Vf. 1,2,5-Difluoranilin, Kp.80 84,5 
bis 85,8°; D.17,s 1,28795; nu  ̂ — 1,5107. — Difluoracetanilid, F. 122,5°. DieVerss.,
das Difluoranilin durch Diazotieren in HF in Trifluorbenzol uberzufuhren, fuhrten 
nicht zum erwiinschten Resultat. (Buli. Acad. roy. Belgiąue, Classe des sciences
1914. 176—77. 4/4.) SchOn f e l d .

Marqueyrol und Henri Mnraour, Finwirkung der Sauren auf Diphenyl- 
nitrosamin in icasserig-alkoholischer Lósung. (Ygl. Buli. Soc. Chim. de France [4] 
15. 186; C. 1914. I. 1427.) Diphenylnitrosamin wird in verd. alkoh. Lsg. auBerst 
leicht durch eine Spur yon Mineralsauren (HN03, HC1, H,SO<) hydrolysiert. Eine 
Lsg. von 5 g Diphenylnitrosamin in 200 ccm A. und 100 ccm W. laBt bereits auf 
Zusatz yon 0,1 ccm HNOs von 40° Bś., gel. in der 10-fachen Menge A., beim 
Durchleiten von CO, die Ggw. von Athylnitrit erkennen. — Bringt man in eine 
Lsg. von 1,6 g Diphenylnitrosamin in 275 ccm A. und 225 ccm W. 70 ccm HC1 
yon 22° Bć., so krystallisiert im Laufe einiger Stunden Dinitrosodiphenylbenzidin, 
C„H5 ■ N(NO) • C6H, • CuHj • N(NO) • C6H5, gemischt mit einer geringen Menge des Mono- 
nitrosoderiyats, aus. Ais Nebenprodd. erhalt man einen yioletten FarbstofF u. ein 
schwarzes, in A. kaum 1., in konz. H,S04 mit griinlichschwarzer Farbę 1. Kon- 
densationsprod. Die gleiche B. yon Dinitrosodiphenylbenzidin yollzieht sich auch 
in Ggw. von H,S04 oder HN03, jedoch ruft die letztere S. auBerdem die B. intensiy 
gelb gefarbter, in A. 11. Prodd. und eines roten Nd., bestehend aus in A. zl. 
Dinitroverbb. und einem in A. fast unl. roten Farbstofł heryor. — Tragt man a. 
Diphenylhydrazinchlorhydrat in konz. H,S04 bei gewohnlicher Temp. ein, laBt die
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blaue Lsg. in Na-Disulfitlsg. einlaufen und beendigt die Eeduktion in der Hitze, 
so erhalt man auBer den bereits von WlELAND (1. c.) angegebenen Prodd. Diphenyl- 
amin und Carbazol. Hieraus folgt, daB das a. Diphenylhydrazin aich in der Tat 
im Sinne der WlELANDschen Hypothese unter intermediarer B. von Diphenyl- 
hydrosylamin zera. (Buli. Soe. Chim. de France [4] 15. 510—14. 5/6.) DOsterb.

S. C. J. 01ivier, Dynamische Unłersuchungen uber die Reaktion von Friedel 
und Crafłs. (Vgl. Chemiach Weekblad 11. 372; C. 1914. I. 2166.) Bei der Einw. 
eines aquimolekularen Gemisches von p-Brombenzolsulfosdurechlorid und AICIZ auf 
Benzol in CS3-Lsg. bildet aich nicht das Sulfon (im Gegensatz zur Wrkg. in Bzl.- 
Lsg.); ea bilden sich groBe Mengen p-Brombenzolsulfinsćiure. Die Rk. verlauft 
derart, daB auf je 1 Mol. dea umgesetzten Saurechlorids 1 Mol. HC1 frei wird. 
Eine Lsg. dea Saurechlorids und des A1CI3 in CS2 reagiert nach einer gewiasen 
Zeit viel achneller mit Bzl. ala eine frische Lag. Die Resultate der Geschwindig- 
keitamesaungen a. im Original. — p-Brombenzolsulfosiiurechlorid achm. bei raachem 
Erhitzen bei 110—115°; e3 erstarrt aofort wieder und achm. darauf bei 128—130°. 
Aus der eratarrten Verb. wird durch Krystallisation aua A. der p-Bromphenylester 
der p-Brombenzolthiosulfosaure iaoliert; F. 160,5° (korr,); wl. in A. und Aceton, 1, 
in Chlf.; durch KOH Zera. Das p-Brombenzolaulfosaurechlorid wird also beim 
Schmelzen total umgeietzt.

Wird p-Brombenzolsulfosaurebromid bei gewóhnlicher Temp. mit AlBr3 in CS,- 
Lsg. behandelt, so findet Br-Entw. statt, indem das Saurebromid nach der Gleichung 
C6H4BrS02Br -(- AlBr3 =  C6H4-Br*S02-AlBrs -f- Br2 dissoziiert. Durch Zugabe 
von W. wird das Saurebromid regeneriert. Infolge dieaer Rk. erhU.lt man mit Bzl. 
kein Sulfon. — Aus weiteren Verss. zieht der Vf. den SchluB, daB bei der Rk. 
zwischen BrC,jH4S02Cl -f- A1C13 in CS2 und Bzl. Chlorbenzol entsteht nach der 
Gleichung BrC6H4S02Cl-A1C13 +  C8H6 =  CeH.BrSO.AlCI, +  C6H5C1 +  HC1. 
Beim Erhitzen von AlBr3 und p-Brombenzol8ulfoaaurebromid ohne Loaungsmittel 
iindet starkę Bromentw. atatt, wahrcnd daa Gemisch der Chloride bia zum F. 
erhitzt werden kann, ohne daB eine Cl-Entw. stattlindet. Der Schwefelkohlenstoff 
wird bei der Rk. der Chloride teilweise zera. unter B. von SjCl,, welcher bei der
B. der p-Brombenzolsulfinsaure katalytisch wirkt. Infolgedeaaen ist die Geachwindig- 
keit der Sulfinsaurebildung viel groBer ais diejenige der Sulfonbildung, welch 
letzteres unter diesen Bedingungen nicht entstehen kann. — Ein CberschuB von 
A1C13 beschleunigt die Rk. mit Bzl., ein tJberschuB des p-Brombenzolsulfosiiure- 
chlorida verzogert die Rk. Die Erhohung der Benzolkonzentration beschleunigt 
die Rk. Durch Benzolderiyate sinkt die Reaktionsgeschwindigkeit in nachstehender 
Ordnung: Toluol, Benzol, Chlorbenzol, Brombenzol, Nitrobenzol (vgl. R u f f , Ber. 
Dtsch. Chem. Gea. 34. 1749 ; 35. 4453; C. 1901. II. 262; 1903. I. 274).

Dynamische Unłersuchungen iiber die Bildung von Sulfon. Das p-Brombenzol- 
sulfosaurechlorid reagiert nur in dem MaBe, ais es mit A1C13 verbunden ist unter
B. von Sulfon, C6H4Br>SOj*CsH5:

C0H4BrSOsCl • A1C!3 +  CSH6 =  C c^B rSO jC .^.A lC ^ +  HCL

In der Gleichung sind die beiden Doppelverbb. mit A1C1S nicht oder sehr 
wenig dissoziiert. Das Saurechlorid ist nicht befahigt, der Verb. C0H4BrSOsCeH5* 
A1C13 da3 A1C1S z u  entreiBen; 1 Mol. A1C13 kann infolgedessen nur 1 Mol. Saure- 
chlorid umwandeln. Bedient man aich nicht eines AlCla-t)berschusses, so iat die 
Rk. im Yerhaltnis zur Konzentration des A1C13 aktiyiert; dabei iat es gleicbgultig, 
ob letzteres an daa Saurechlorid oder an daa Sulfon addiert iat. Bei Ggw. eines 
AlC!3-0berachusses ubt das freie A1C13 einen groBen EinfluB auf die Reaktions
geschwindigkeit aus. Der EinfluB des freien Katalyaators iat groBer ais derjenige
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einer gróBeren Menge dea gebundenen Katalyaatora. Der Umatand, daB die Kon
stantę K  der Rk. C6H4BrSOsCl-AlCla +  C6H6 =  C.H^rSO.C.Hj.AlCl, - f  HC1 
der Konzentration dea gebundenen A1C13 proportional iat, kann auf die Weise 
erklart werden, daB das Saurechlorid BrCaH4SOsCl'AlCI8 im Molekuł aelbst akti- 
viert iat, wahrend die anderen reagierenden Verbb. (Bzl. etc.) entsprechend der 
Konzentration dea A1CIS aktiyiert sind.

Der Vf. beapricbt ferner die Arbeiten von Br u neb , Steele , Goldschmidt, 
Gusta vson, BOeseken  iiber die FRlEDEL-CRAFTSsche Rk. und yergleicht dereń 
Resultate mit eigenen Unterss. (Rec. trav. chim. Pays-Bas 33. 91—182. [21/9. 1913.] 
Wageningen.) SCHÓNFELD.

J. Boeseken, Uber die katalytische Wirkung. (Vgl. auch P r in s , Journ. f. 
prakt. Ch. [2] 89. 414; C. 1914. I. 2152, und Ol iv ie k , yorst. Ref.) Daa Mcucimttm 
der Icatalytischen Wrkg. wird von dem freien Katalyaator erreicht; zur Erklarung 
der Wrkg. ala aolche bedarf es nicht der Annahme der B. von intermediaren Ad- 
ditionsprodd. Ais der beate Katalysator iat deijenige anzusehen, welcher mit der 
aktiyierten Subatanz eine diaaoziierbare Yerb. liefert, worin sich der Bereich der 
Disaoziation auf moglichst viele Tempp. und Drucke ausdehnt. (Rec. trav. chim. 
Pays-Bas 33. 195—203. [4/1.] Delft.) SchOn f e l d .

Joh. Pinnow, Chinon und Nałriumsulfit. (Vgl. Ztachr. f. wisa. Photographie, 
Photophysik u. Photochemie 13. 41; C. 1914. I. 102.) Die Reaultate der Untera. 
sind: 1. Hydroćhinonmonosulfonat wird ais Hauptprod. der Rk. zwiachen Chinon 
U. neutralem Sulfit isoliert. 2. Neben Hydroćhinonmonosulfonat entatehen hierbei 
dank der Hydrolyse dea letzteren analog der CANNizzAROschen Rk. Hydrochinon 
u. Oiychinon, bezw. deasen Umwandlungsprodd. 3. Beide Rkk. verlaufen mit aehr 
groBer Geachwindigkeit u. unabhangig von dem allmahlichen Parbenwechael der 
Sulfit-Chinonlsgg. — 4. Hydroćhinonmonosulfonat und Chinon setzen sich zum Teil 
um zu Chinonsulfonat und Hydrochinon; eraterea reagiert mit Sulfit unter B. yon 
Hydrochinondisulfonat. — 5. Wird die Hydroiylionenkonzentration zuriickgedrangt 
durch Zugabe von Easigsaure zur Chinonlsg. oder — auch nur relatiy — durch 
Erhohung der Sulfitkonzentratiou, so wird die unter 4. genannte Rk. zuungunsten 
yon 1. und 2. gefordert. — 6. Schwefelsaure bildet aich bei der Rk. zwiachen Chinon 
u. neutralem Sulfit nur in sehr geringer, das Bild der Hauptrk. nicht beeinfluasen- 
der Menge u. eine irgend nennenswerte Regenerierung des Hydrochinons ais In- 
duktor auf Kosten dea Sulfits bei der gemeinaamen Osydation yon Sulfit u. Hydro
chinon durch Sauerstoff findet nicht atatt. (Journ. f. prakt. Ch. [2] 89. 536—46. 
23/5.) Bloch .

A. E. Tschitschibabin und S. A. Jelgasin, JDarstellung von Athern aus Alde
hyd-, besw. Ketonacetalen und magnesiumorganischen Verbindungen Die Vff. (Ber. 
Dtach. Chem. Gea. 47. 49; C. 1914. I. 669) haben gezeigt, daB sich Acetale mit 
magnesiumorganischen Yerbb. nach der Gleichung:

Ri.CH(OR“), +  RMgHlg =  R.R-.CH-O.R11 +  MgHlg(ORn)

umsetzen. Nach dieaer Rk. laasen aich Ather yon primaren, sekundaren und ter- 
tiaren Alkoholeu darstellen. Ather der primaren Alkohole entatehen bei Verwendung 
yon Formaldehydacetalen; aus den Acetalen anderer Aldehyde werden Ather yon 
sekundaren Alkoholen gebildet. Ketonacetale liefern Ather tertiarer Alkohole. 
Auch Orthoameiaensaureester, die mit magnesiumorganischen Verbb. primar Alde- 
hydacetale geben, lassen sich direkt durch Umaetzung mit zwei Molekulen der
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magneaiumorganischen Verbb. fiir die DaraL von Athern verwenden. In Uber- 
einatimmung mit den von TSCHIT8CHIBABIN (Journ. f. prakt. Ch. [2] 86. 381; 
C. 1912. II. 1720) entwickelten theoretiachen Anschauungen treten die Formalde- 
bydacetale in Umtauachreaktionen mit magneaiumorganiachen Verbb. am schweraten 
ein, wobei Butylal 8chwerer ala Methylal und Athylal reagiert. Leichter erfolgt 
die Rk. bei Acetalen anderer Aldehyde, insbeaondere denjenigen der aromatiachen 
Eeihe. Am leichtesten reagieren Ketonacetale; hier aind die Auabeuten an Athern 
aehr klein, uber nur deshalb, weil auch daa zweite Athosyl leicht auBgetauacht 
wird. — Die Vff. weiaen die Prioritatsanapruche Spathb  (Ber. Dtacb. Chem. Ge8. 
47. 766; C. 1914. I. 2089) zurilck.

Die Versa. werden, abgesehen von deDjenigen mit Methylal und Athylal, in 
der Weise auagefiihrt, daB eine in der iiblichen Weise dargestellte ath. Lsg. der 
magneaiumorganiachen Verb. langsam in daa auf dem Waaaerbade erwarmte Acetal 
eingetropft wird, wobei dafiir Sorge getragen wird, daB der Ather sofort abdestilliert, 
und die Temp. dea Reaktionsgemischea aich nicht erniedrigt. Nach dem Eintragen 
der ath. Lag. der magneaiumorganiachen Verb. wird daa Reaktion8gemisch noch 
einige Zeit erwarmt und dann mit W. u. S. zera. — Zwischen Methylal u. Benzyl- 
magneaiumchlorid findet in Sth. Lag. beim Kochen oder beim Erhitzen im Rohr 
auf 100° eine Umtauachreaktion nur in aehr geringem MaBe oder gar nicht statt. 
Yerfahrt man jedoch in der Weise, daB man die ath. Benzylmagneaiumchloridlsg. 
in Rohren gieBt, den A. abdestilliert, zu dem Riickstand Methylal hinzugibt u. die 
geschlossenen Rohren dann auf 150° erhitzt, so erhalt man neben Toluol u. anderen 
Prodd. den Methylather des Phenylathylalkohols. — Zwischen Athylal und Benzyl- 
magnesiumjodid tritt bei niedrigen Tempp. keine Umtauachreaktion ein, bei hoheren 
Tempp. acheinen aber beide Athoxyle zu reagieren und auBerdem noch hochmole- 
kulare Reaktionsprodd. zu entstehen. — Beim Kochen von Benzylmagneaiumchlorid 
mit Iaobutylal in Abweaenheit von A. werden Toluol und Dibenzyl erhalten; eine 
Auatauachreaktion ist hier ebenaowenig, wie beim Erhitzen von Iaobutylal mit Iao- 
butylmagnesiumbromid auf 150° nachweiabar. —, Der Athylaiher des Phenylathyl
alkohols, C6H5- CH(0-CsH5)-CH3 , entateht in 50% Auabeute, wenn man eine atb. 
Phenylmagneaiumbromidlag. in der eingangs angegebenen Weiae zu gewohnlichem 
Acetal gibt und das atherfreie Reaktionsgemisch auf dem Wasaerbade erwarmt. 
Kp. 185—187°. — Athylather des Mełhylisobutylcarbinols, C4H9*CH(0-C,H5)*CH,. 
Aus Iaobutylmagneaiumbromid und Acetal wie die yorhergehende Verb. Intenaiy 
riechende PI., Kp. 121—122 (korr.); D.°0 0,7767; D .18I8 0,7612. — Verb. Cn H,90  =  
C8H5-CHa-CH(0'C,H5)-CHs. Aua Benzylmagneaiumchlorid und Acetal. Ol von 
intenaivem Nerolgeruch; Kp. 205—206°; D.°0 0,9305; D.181S 0,9159.— Vcrb. Cu H „0

(s. nebensteh. Formel). Aus p-Me- 
CHS • HC<^qj:j! [ Qyŝ >CH • CH(0 • C2H5)' CH3 thylcyclohesylmagnesiumbromid u.

2 * Acetal neben Methylcyclohexen (?)
und Dimethyldicycloheiyl (?). FI. von anisahnlichem Geruch, Kp.76, 197—198°;
D.°„ 0,8711; D.!0S0 0,8564. — Die Vff. haben vdllig reinea Acełonacełal weder unter 
den Bedingungen von Arbusow (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 40. 3301; C. 1907. II. 
891), noch unter den von CLAI8EN (Ber. Dtsch. Cbem. Ges. 40. 3912; C. 1907. II. 
1511) gewinnen konnen. Man erhalt daa Acetal stets in guter Auabeute, wenn man 
zu einem Gemiach von molekularen Mengen Aceton und Orthoameisensaureeater
3 Molekule abaol. A. und 2—3 Tropfen £[5804 hinzugibt, das Gemisch nach ein- 
tagigem Stehen mit einigen Tropfen NH, alkal. macht, mit dem gleichen Volumen 
A. yersetzt, in ammoniakhaltiges W. gieBt u. die Stb. Lsg. in ublicher Weise auf- 
arbeitet. — Verb. C9HS0O =  (CH3),C(0-C3H5)‘C4H8. Aus Acetonacetal und Iso- 
butylmagnesiumbromid. FI. von dipentenartigem Geruch, Kp. 140—142°; D°0. 0,7964;
D.18I8 0,7833. (Ber. Dtach. Chem. Gea. 47. 1843-52. 13/6. [16/5.].) S c hm idt .



324

H. J. v. L iebig, Uberfiihrung des Dibenzalacetons in Derivate des Diphenyl- 
cyćlopentans. Vf. hat auf Yeranlassung von VORLANDER, das yon dieaem und 
SchrO dteb (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 36. 1490; 37. 1133; C. 1903. I. 1350; 1904.
I. 1256) aus Dibenzalaceton mit konz. H,,SO, und Eaeigsaureanhydrid erhaltene 
Eełoenol CnH^O? niiher untersucht. Dasselbe ist yon dem gleich zusammen- 
gesetzten Anhydroacetonbenzil yerschieden. Nach seinem gesamten Verhalten, 
namentlich bei der Oiydation und Reduktion ist die Yerb. 1,2-Diphcnylcyclopenten-
2-olon-3,4 von der Formel I. oder II. Es liefert zwei isome Monobenzoylderiyate, 
die vielleieht den beiden tautomeren Formeln I. und II. entsprechen. Die bei der 
Einw. konz. H2S04 und Easigsaureanhydrid ais primiires Prod. entstehende „ace- 
tylierte Schwefligsaureyerb. des Ketoenol8“ hat vielleicht die Formel III. Der 
Mechaniamus der Rk. konnte nicht aufgeklart werden.
T CeHs• CH• CH,• CO TJ C6H6.CH.CH:C0H TTr C6H5.CH.CH2.C < ° £ ° CH’
L c 6H5. C = : Ć O H  IL CcH6.ÓH------- ĆO HL C6H5.6H --------ó o  3

C„HS • CH-------- C=CH.C6HS C6H6 • CH • CH, • CH, C6H5.CH.CH,.CH2
' CeH5-Ć :C(0H )-60 ' C6H5.ĆH------- ÓH, ' C6H5.CH-------CO

E s p e r im e n te lle r  T eil. Dibenzalaceton liefert mit Essigsiiureanhydrid und 
konz. H,SOł eine acetylierte Schwefligsaureoerb. des l,2-Diphenylcyclopmten-2-ólons-3,4, 
C1(,H180„S (III.?). Rotbraune, sirupartige Fl. Klar 1. in k. W. — K-Salz. Gelb- 
brauner Nd. Farblose Nadeln mit 1 Mol. H ,0 aua W. — (C,9H170„S),Ba +  4 oder 
5 Mol. H ,0. — (C,9Hi70 6S),Ca +  5H ,0. Farblose Nadeln; wl. in Wasser. — 
(C19H170 6S),Zn -f- 3H,0. — l,2-Diphenylcyclopenten-2-olon-3,4, C17Hu 0 2 (I.). Aus 
dem K-Salz der yorstehenden acetylierten Schwefligsaureyerb. beim Kochen mit 
aehr verd. Eaaigsaure und dann mit Sodalsg. Farblose Nadeln aus A. F. 176°;
II. in yerd. Kalilauge. Reduziert beim Kochen ammoniakal. Silberlsg., aber nicht 
FEHLlNGsche Lsg. Liefert zwei yerschiedene Benzoylderiyate. — Benzoylverb.
C,tH180 3. Nach der ScHOTTEN-BAUMANNsehen Methode. Farblose Prismen oder 
Rosetten aus A. Erweicht bei 119°. F. 124°. Liefert bei der Veraeifung vor- 
stehende Verb. zuriick. — Benzoylverb. C„H180 3. Beim Erwarmen mit Benzoyl- 
chlorid. WeiBe Nadelchen aus A. F. 173°. Verhalt sich bei der Verseifung 
ebenso wie die andere Benzoylyerb. — Acetylverb. F. 143—144°. — Benzaldiphenyl- 
cyclopentenolon, C,4Hl80 2 (IV.). Aua dem Diphenylcyclopentenolon mit Benzaldehyd 
u. verd. Kalilauge. Hellgelbes, aandigea Pulyer. Gelbe Nadeln aua A. oder Chlf.
F. 223—224°. Orangerot 1. in Alkalien und Carbonaten. Scharlachrot 1. in konz.
H,S04. FeClj gibt schwarzbraune Farbung; wl. in Chlf. und A. — Acetyherb. 
Fast farblose, anscheinend rhombische Tafeln aus A. F. 149°. — Anilid des Di- 
phenylcyclopentenólons. Durch Erwarmen der Komponenten. GelblichweiBe Nadel
chen aua Bzl. F. 133°; unl. in Alkali. — Phenylhydrazon des Diphenylcyclopenteno- 
lons. Aua den Komponenten in Chlf. Gelbe Nadelchen aus Chlf. F. 175—180°. — 
JIydroxylaminverb. des Diphenylcyćlopentenólons. Aus den Komponenten in schwach 
alkalischer Lsg. WeiBe Flocken. F. 162° unter Zers. Konnte nicht krystallinisch 
erhalten werden. Das Diphenylcyclopentenolon liefert bei der Oiydation mit 
Kaliumpermanganat in Aceton Benzil und Desylessigsaure, C16H140 3 =  C6H5-CO* 
CH(C6H5)CH,-CO,H. Doppelpyramiden aus W. -j- Aceton. F. 162—163°. — Na- 
Salz. Schuppen; zll. in W. — Ag-Salz. WeiBe Flocken. Liefert beim Kochen 
mit yerd. Kalilauge neben Oialsaure und Benzoesaure Desoiybenzoin und Aceto- 
phenon. — Diphenylcyclopentan, Ci7H18 (V.). Aus dem Diphenylcyclopentenolon 
beim Kochen mit Jodwasserstoffsaure und rotem Phosphor. Farblose Nadeln aus 
A. F. 46°. — l ’etranitroverb., C17Hl4(NO,)4. Mit eiskalter rauchender Salpetersaure. 
Rhombische Blattchen aus Eg. F. 217°. Nadeln aus Salpetersaure.
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(Bearbeitet von G. Metge.) Die zu Beginn der Arbeit beschriebene aeetylierte 
Schwefligsaureverb. liefert beim Kochen mit Jodwasaerstoffsaure und rotem Phoa- 
phor Diphenylcyclopentan. Bei der Reduktion der acetylierten Sehwefligaiiureverb. 
oder dea Diphenylcyclopentenolona mit Natriumamalgam entateht eine Verb. C„Hi tO 
(l,2-Diphenylcyclopentanon-31) (VI.?). Farbloae, harte Kryatalle aua Methylalkohol.
F. 175°; wl. in Alkalilauge oder Sodalag. Liefert ein zersetzlichea Phenylhydrazon. 
Gibt bei der Reduktion mit Jodwaaaeratoff und Phoaphor Diphenylcyclopentan. 
(LiEBiGa Ann. 405. 188—211. 11/6. [16/4.] Halle. Chem. Inat. d. Univ.) P o sner .

Em il Fromm und H erm ann F luck , Jodhaltige Abkommlinge des Cineols. 
Die Vff. haben gefunden, daB Cineól beim Schutteln mit roher konz. Jodwaa8eratoff- 
aiiure eharakteriatiaehe, dunkelgriine Krystalle liefert, die nicht identiach aind mit 
Dipentenjodid, das aua Cineol und reiner, jodfreier JodwaaaeratofTaaure entsteht. 
Auch Cineoldijodid, daa aus Cineol und Jod entstehen aoll, liegt in den besagten 
Kryatallen nicht vor. Sie entstehen aua Cineol nur bei gleichzeitiger Einw. von Jod 
und Jodwaaaeratoff und erwiesen aich ais Cineoldijodidjodhydrat, C10H87OsJ8 == 
C„H18OJ, -j- C10H18OHJ. Die Verb. entsteht mit Hilfe von Jodjodkaliumlag. und 
Salzsiiure 80 glatt, daB man auf dieae Weiae Cineol in Gemischen, welche iiber 
60% Cineol enthalten, recht genau titrimetrisch beatimmen kann. Das von WALLACH 
und B ra ss  {LlEBIGs Ann. 225. 506) beachriebene Cineoldijodid, (C10H18O),J9 (im 
„ B e ils te in "  3. Aufl., S. 1897 ateht irrtiimlich C10H18OJ2), existiert nicht. (LlEBIGs 
Ann. 405. 175—80. 11/6. [16/4.] Freiburg i. B. Chem. Lab. d. Univ.) P osn er .

Em il Fromm und H erm ann Fluck, iiber das Galgantol. Die Vff. haben 
eine groBere Menge reinen Galgantola der wiederholten Fraktionierung unterworfen 
und dabei folgende Beatandteile featgestellt. Aua allen Fraktionen war durch 
Alkali nur wenig Subatanz in Lsg. zu bringen. Das vorliegende Ol enthielt abo, 
wenn iiberhaupt, nur sehr wenig Eugenol. Der Verlauf vom Kp. 157—159° diirfte 
Pinen enthalten und wurde nicht naher untersucht. Aus der Fraktion vom Kp. 
171—173° und den Nachbarfraktionen wurde Cineol, Ca H180 , erhalten. Ea liŁBt 
sich mit Hilfe de3 im yoratehenden Ref. beachriebenen Dijodidjodhydrats anniihernd 
titrimetrisch beatimmen u., durch Zerlegung mit k. verd. Natronlauge, rein darstellen. 
Erstarrt bei —1°. Die geringe Fraktion vom Kp. 208—210° enthalt eine Verb. 
Gl0HlfiO, die noch nicht aufgekliirt werden konnte. Hellgelbes Ol. Reduziert ganz 
achwach ammoniakal. Silberlag. Die Fraktion vom Kp. 260—263° ist ein Sesąui- 
łerpen, C15H,4. Hellgelbea 01. Kp. 260—263°, Kp.18 150—155°. Addiert 4 Atome 
Brom, addiert aber keinen Chlorwasaerstoff. AuBerdem lieferten alle Fraktionen 
vom Kp. iiber 255° ein zweites Sesąuiłerpen, C16H2ł, daa in atherischer Lsg. HC1 
addiert. Ea bildet dabei ein Sesguiterpcndichlorhydrat, Cl6H24, 2HC1. Nadeln aua
A. F. 11S°. Ist nicht identiseh mit Cadinendichlorhydrat. Aus den hochsiedenden 
Fraktionen scheidet sich ein Sesguiterpenhydrat, CI5H280, aua. WeiBe Nadeln aus
A. W. F. 167°. (L iebigs Ann. 405. 181—87. 11/6. [16/4.] Freiburg i. B. Chem. 
Lab. d. Univ.) P osnek .

I. I. Andrejew , Synthetischer Eautschuk. Es werden die Arbeiten auf dem 
Gebiete der Gewinnung von Isopren, Eryihren, Dimethylbutadien etc. u. die tjber- 
fiihrung derselben in synthetischen Eautchuk, besprochen. Der Vf. beachreibt ferner 
einen App. zur Darst. von Isopren aus Terpentin mittela pyrogener Zera. (Vgl. Fig. 2.) 
Die Zers. wird mit Hilfe eines durch den elektrischen Strom zum Gliihen gebrachten 
Platindrahtes von 0,2 mm Durchmeaaer be wirkt. a kupfernerKessel; b aufsteigender 
Kiihler, in welchem W. yon 50° zirkuliert; c Kiihler aua Cu, in Schneewasaer ein- 
getaucht; d Yorlagc fiir das rohe Isopren; e', e", t'" GefaBe mit Terpentin. Der
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ganze App. ist aus Cu angefertigt. Die Zugabe von Caryen und Dipenten, bez w. 
yon aromatiachen KW-sto2en erhoht die Ausbeute an Isopren (Einzelheiten im

Original.) (Berichte des St. Petersb. Polytechn. Inst. des Kaisers Peter d. GroBen 
21. 313—68. [14/12. 1913.] Ssosnowka. Sep. vom Vf.) SchOn f e l d .

Andre H elbronner und Gnstave B ernstein, Uber die Vulkanisation von 
KautschuklSsungen miłtels ultraviolełłer Strahlen. (Vgl. B ernste in , Ztschr. f. Chem. 
u. Industr. d. Kolloide 12. 193; C. 1913. I. 2190.) Unterwirft man Kautschuklsgg., 
denen Schwefel zugefiigt war, der Wrkg. ultrayioletter Strahlen, so wird der Kaut- 
schuk nicht nur nicht gefallt, sondern es bildet sich ein Gel von bemerkenswerter 
Bestandigkeit, in welchem auch nach mehreren Monaten erat durch 18-stdg. Erhitzen 
auf 80’ eine Fallung bewirkt werden kann. LaBt man dieae yulkaniBierte Lsg. 
eindunaten, so bildet sich ein Hiutchen, welches sich in keinem Kautachuklosunga- 
mittel mehr lo8t. Nach Smits u . W iegand yerwandelt sich der geloate Schwefel 
durch den EinfluB ultrayioletter Strahlen zuerst in kolloidalen Schwefel, der dann 
ausgefallt wird. Da in dieaen mit Schwefel yersetzten Kautschuklsgg. bei der Einw. 
ultrayioletter Strahlen weder eine Fallung noch auch nur eine Triibung wahrzu- 
nehmen ist, so ist zu 8chlieBen, daB ea der unl. Schwefel ist, welcher je nach dem 
MaBe aeiner B. im Eat8tehungszuatand sich yerbindet oder adsorbiert wird durch 
Kautschuk und ao die Vulkanisation heryorbringL Die Wrkg. des Schwefels im 
Entstehungazustand ist gunatig, wenn nicht unerlaBlich, denn es wurde keine 
Vulkanisation mit ultrav.ioletten Strahlen erzielt, wenn der unl. Schwefel in sehr 
feiner Yerteilung zugesetzt war. Dieae Beobachtungen geben auch eine Erklarung 
fiir den Yorgang der HeiByulkanisation. Doch ist der Gehalt des durch Eindampfen 
erhaltenen Hautchens, welchea alle Anzeichen guter Vulkanisation zeigt, an ge- 
bundenem Schwefel ein yiel geringerer (0,6°/,,) ala der yulkanisierte Kautschuk 
(2,5%). Die yulkanisierende Wrkg. dieser geringen Menge Schwefel kann in Be-
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mehung gebracht werden zur polymerisienden Wrkg. von Spuren Schwefel bei der 
Kautschuksynthese aus Isopren. Die Repolymeriaation dea KautBchuks durch 
Schwefel, die zweite Phase bei der Vulkaniaation nach AxELROD, diirfte danach eine 
katalytische Rk. aein und die Verb. dea Schwefels mit Kautachuk nur eine Hilfa- 
und sekundare Rk. (C. r. d. l’Acad. des sciences 158. 1343—45. [11/5.*].) Bloch.

Jam es Moir, Chinoide Oxydationsprodukte des Dianisidins und ihre Polymeri- 
sation. Durch milde Oiydation yon Dianisidin (3,3'-Dimethoxybenzidin), dimorpb, 
Nadeln, P. 133°, oder Schuppen, F. 137°, aus salzsaurer Lsg. durch NH„ gefiillt, er
halt man Dianiaiminochinhydron, daa man in monomolekularer Form NH:C<,H3(OCH3)-
C,Hs(OCHj)"NHj schreiben kann. Das entsprechende Chinondiimin polymeriaiert 
sich sofort zu einer Azoyerb., was anacheinend in dieser Korperklasae steta ein- 
tritt, ao daB uberhaupt noch kein wahres Chinondiimin der Diphenylreihe darge- 
stellt aein diirfte (vgl. WillstAtter, Kalb, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 38. 1232; C.
1905. I. 1249). — Dianisiminochinhydromnonohydrochlorid, Cs8H30OłN,-2 HC1, aus 
Dianisidin in verd. HC1 u. FeCl3 unterhalb 25°, tiefblaue mkr. Nadeln, in starker 
HC1 mit blutroter Farbę 1. unter B. des Dihydrochlorida, wird durch SnCla leicht 
zu Dianiaidin reduziert, — C28H80O4N4-2HBr, blaugrUne, kupferglanzende Kryatalle.
— C28HS0OłN4*HNOs, schwarzyiolett. — C2BHS0O4N4-H2SO4, yiolett. — CsaH30O4N4* 
2HaCr„0,, blauschwarz. — Zers. man die Chinhydronsalze mit NH„ so erhalt man 
Dianisidin und Tetramethoxy-4,4'-diaminoazobisdiphenyl, CS8H,80 4N4 =  [NHj*CeH3- 
(OCH3)*C0H3(OCH3)'N : ]2, das nach dem Waachen mit 70°/0ig. A. und Aceton ein 
dunkelroter Stoff, F. 220—240°, zl. in Bzl., Chlf., ist, wird durch SnClj nur schwer 
zu Dianiaidin reduziert, laBt sich nicht in Chinhydron zuriickyerwandeln. Veraucht 
man, das Chinondiimin nach W i l l s t a t t e r  aua Dianisidin in Chlf. und PbOs zu 
gewinnen, so erhalt man hauptsachlich wieder die Azoyerb. C29H280 4N4 u. daneben 
eine wl. braune Verb., F. 245°, die wahrscheinlich Verbindung C4,H4JO6N0 =  NHS- 
C8H3(OCHs).C9Hs(OCH3)(NHa)-N : C6H3(OCH3) : C6H3(OCH3) : N-C6H2(OCH,)(NH,)- 
C6Ha(OCH3)-NH2 iat. (South African Journ. of Science 1914. Marz. 7 Seiten. Sep. 
v. Vf.) F ranz.

P. ScŁestakow und Th. N okken, Zu, der Abhandlung von B. Oddo: „t/ber 
die Konstitution der Bisazophłhaleine und der farbigen Salze des Phcnolphłhaleinsu. 
(Vgl. Sc h esta k o w , N o k k en , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 47. 331; C. 1914. I. S85.) 
Die Vff. polemisieren gegen Oddo (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 47. 967; C. 1914. I. 
1657) und yerteidigen die friiher yon ihnen yertretene Auffassung, daB den Bisazo- 
phenolphthaleinen u. den mit diesen in Beziehung atehenden Oxyverbb., Diaminen etc. 
die unaymm. Lactonformel zuzuerteilen iat. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 47.1903—7.13/6. 
[28/5.].) Sch m id t .

Charles Dufraisse, Die beiden stereoisomeren Formen des Dibronibenzoylphenyl- 
acetylens. Benzoylphenylacetylen, C8H5-CO-C : C-C6H6, fiiiert in Cbloroformlsg.
2 Atome Brom unter B. des cis- und trana-Dibromderiyates, C8H5-CO-CBr : CBr- 
C„HS. Das cis-Dibrombenzoylphenylacetylen krystalliaiert beim Verdunsten der Chloro- 
formlag. in w eiBen, heiagonalen Prismen, F. 113—114°, wl. in k. A. und PAe., 11. 
in h. A. und den iibrigen organischen Loaungamitteln. Das trans-Dibrombenzoyl- 
phoiylacetylen scheidet sich dagegen aus PAe. in b laB gelben , heiagonalen Pyra- 
miden, aua anderen organischen Ldsungamitteln in aus zwei heragonalen, an der 
Basia zusammenhangenden Pyratniden gebildeten Dodecaedem ab, F. 79—80°. Das 
cis-Isomere yerwandelt sich beim Erhitzen auf 250° teilweise in das trans-Isomere, 
letzteres beim Erhitzen mit einer Spur Jod zu einem erheblichen Teil in das cis- 
Isomere. Sonnenlicht bewirkt in den Lsgg. eines jeden der beiden Isomeren die
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B. eines an der cis-Modifikation reichen Gemisches. — Unter dem EinfłuB von 
alkoh. Kalilauge spalten sich die Bromide in Benzoesaure, HBr und Bromphenyl- 
acetylen. Bei der Spaltung des cis-Isomeren wurde die intermediare B. einer bei 
—11 bia —10° schm., sich unter dem EinfluB des Lichtes rasch isomerisierenden 
Verb. beobachtet, in der das eine Isomere des Dibromphenylacetylens vorliegt. 
(C. r. d. l’Acad. des sciences 158. 1691—94. [8/6.].) DO sterbehn.

Edonard Bauer, Einwirkung des Natriumamids auf einige 1,5-Dikełone. (Vgl. 
S. 233.) Dibenzoyl-l,3-propan, C„H5 • CO • (CH3)3 • CO • C8HS, bildet bei der Einw. von 
Na-Amid in Ggw. von A., Bzl. oder Toluol ein Dinatriumderiyat, jedoch ist diese
B. keine yollstandige. CH3J  bildet mit diesem Dinatriumderiyat in nicht sehr 
glatter Bk. ein Dimeihylderwat, C19H,0Os =  C6H5 • CO • CH(CH3) ■ CHS • CH(CH3) ■ CO •
C.He, Ol, Kp.,, 230—233° unter teilweiser Polymerisation, reagiert nicht mit Semi-
carbazid. — Benzaldiacetophenon, C6H5 • CH(CH2 • CO ■ C6H5)2, bildet mit Na-Amid in 
Ggw. von Bzl. oder Toluol gleichfalls ein Dinatriumderiyat, welches bei der Einw. von 
CHSJ  in der Hauptsache Athylphenylkeion, Kp.a 75°, u. Benzalpropiophenon bildet, 
neben Benzoesaure, einer Verb. C23H180 , Nadeln aus A., F. 137°, zl. in h. A., wl. 
in k. A., 11. in Chlf., unl. in A., Dimethylbenzaldiacetophenon, C26H210 2, F. 160°, und 
einem Polymeren des Benzaldiacetophenons, weiBe Nadeln, F. 331° unter Sublimation 
(MAQUENNEscher Błock), unl. in Toluol, Bzl., A., Aceton und A., I. in Chlf., in- 
difierent gegen H,S04, Natronlauge und Brom. Die B. des Athylphenylketons u. 
Benzalpropiophenons kann nur durch Spaltung des Diraethylbenzaldiacetophenons 
wahrend der B. des letzteren erfolgt sein, da die Fraktionierung unter 3 mm Druck 
bei einer 140° nicht iibersteigendenTemp. diese Spaltung nicht herbeifiihren kann. 
(C. r. d. l’Acad. des sciences 158. 1680—83. [8/6.].) DUsterbehn.

L. Rosenthaler, Zur Gitalinfrage. Die Verss. des Vfs. fiihrten, wie diejenigen 
K ilian is  (Arcb. der Pharm. 252. 13; C. 1914. I. 2110) zu dem Ergebnis, daB 
Gitalin kein einheitlicher Korper ist. Es gelang dem Vf., das Gitalin in einen zur 
Hydratbildung befahigten und einen kein Hydrat bildenden, offenbar noch un- 
einheitlichen Anteil zu zerlegen. Der letztere Anteil ist, nach physiologischen 
VerBS. am Froschherz zu urteilen, ungefahr ebenso wirksam, ais das ursprungliche 
Gitalin. Bei einer anderen Aufarbeitung des Gitalins wurde eine noch wirksamere 
Substanz in krystallinischer Form erhalten, die mit keinem bisher bekannten 
Digitalisbestandteil identisch zu sein scheint. (Schweiz. Apoth.-Ztg. 52. 349—50. 
11/6. Bern.) D usterbehn .

E. Leger, Die optischen Isomeren des Homonataloins und Nataloins; ihre 
wechselseitigen Umicandlungtn. (Journ. Pharm. et Chim. [7] 9. 585—95. 16/6. —
C. 1914. II. 38.) DOsterbehn.

J. F. B. van Hasselt, Die Formel des Bixins. (Vgl. Rec. trav. chim. Pays- 
Bas 30. 1; C. 1911. II. 29 und H e id u s c h k a , R if f a r t , Arch. der Pharm. 249. 
43; C. 1911. I. 1061.) Eine Wiederholung der 1. c. beschriebenen Yerss. ergab die 
Richtigkeit der yom Yf. yorgeschlagenen Bisinformel. (Rec. tray. chim. Pays-Bas 
33. 192—94. [14/4.] Rotterdam.) SchOn f e l d .

Erich Beschke, Zur Eenntnis der Phyłosterine. Uber das Hydrocarotin. Das 
in den Mohrriiben (Daucus carota) yorkommende Hydrocarotin soli nach A rnaud  
(C. r. d. 1’Acad. des sciences 102. 1319; C. 86. 574) mit dem Phytosterin yon 
Hesse identisch sein, nach R einitzeb (Monatshefte f. Chemie 7. 599; C. 87. 141) 
dem Cholestol Lieberm anns oder dem Cupreol Hesses nahestehen. Der Yf. hat
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das bei 136,5° Bchm. Hydrocarotin einer erneuten Unters. unterworfen u. gefunden, 
daB es keine einheitliche Verb., sondern ein Gemisch von 90% Sitosterin (vgl. u. a. 
Windaos, H au th , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 40. 3681; C. 1907. II. 1598) und 10% 
Stigmasłerin (W indaus, H au th , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 39. 4378; C. 1907. I. 
329) ist. — Zur Darst. des Rohphytosterina werden die Riibenachnitzel mit W. 
ausgekoeht, bei 60—70° getrocknet, pulverisiert und dann mit niedrig sd. PAe. 
eitrahiert. Der dunkelrote, sirupose RUckstand der Petrolatherlsg. wird mit KOH 
veraeift. Will man neben dem Hydrocarotin auch das Carotin gewinnen, b o  kann 
diea zweckmiiBig nach dem Verf. von E u le r  u. N ordenson (Ztschr. f. pbysiol. Ch.' 
56. 223; C. 1908. II. 797) geschehen. Verzichtet man auf das Carotin, so lost 
man nach dem Beispiele von R ein itze r die erhaltenen Seifen in W. und versetzt 
die Lsg. mit BaCl,. Die ausfallenden Ba-Salze, die auch das Phytosterin enthalten, 
werden getrocknet und mit featem NaCl yerrieben, wobei die M. zu einem groben 
Pulver zerfallt, d a B  mit h. Aceton ausgezogen wird. Aus der Acetonlsg. krystalli- 
siert das rohe Phytosterin groBtenteils aus; es wird durch Liegen an der Luft von 
dem anhaftenden roten Farbstoff befreit und durch wiederholtes Umkrystallisieren 
aus A. gereinigt. Die Trennung des Phytoatorins in Sitoaterin und Stigmaaterin 
erfolgt nach dem Verf. von WlNDAUS und H a u t h  iiber die BromadditionBprodd. 
der entsprechenden Acetate. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 47. 1853—56. 13/6. [27/5.] 
Halle a. S. Chem. Inst. d. Uniy.) S chm idt .

Hans Fischer und K. Eiamayer, Zur Kcnninis des Blutfarbstoffs. Es wurde 
eine relatiy scharfe Trennungsmethode fiir Hiimo- und Kryptopyrrol aus dem basi- 
schen Anteil der bei Reduktion des Blutfarbstoffa mit Eisessigjodwasserstoff er
haltenen Komponenten, dem Hamopyrrolol von NENCKI u. ZALESKI, ausgearbeitet. 
Das Verf. benutzt die yon W ill st a t t e r  und A s a h in a  (Liebig s  Ann. 385. 199;
C. 1912. I. 349) eingefuhrte fraktionierte Pikrinsaurefallung derart, daB gleich 
bei der ersten Fallung so viel Pikrinsaure zugeaetzt wird, ais dem Hamopyrrol ent- 
spricht. Bei 20 g Hamin konnte die Trennung der Basenfraktion in Hfimo- und 
Kryptopyrrol durchgefuhrt werden. Aus der dritten Fraktion wurde mittels des 
AuskuppelungByerfahrenB (F isc h er , B arth o lo m aeu s , Ber. Dtach. Chem. Ges. 45. 
467; C. 1912. I. 1469) das Phyllopyrrol gewonnen; es darf jedoch nicht zu lange, 
besonders in konz. ath. Lsg., mit Diazobenzolsulfoaaure geacbiittelt werden, weil 
das Phyllopyrrol durch dieses Reagena relatiy schnell zerstort wird. Bei der Suche 
nach Hamopyrrol a, Hamopyrrol e und Hamopyrrol f (ygl. P ilo ty  und STOCK, 
L iebigb Ann. 392. 215; Ber. Dtsch. Chem. Ges. 45. 1008; C. 1912. II. 1654) im 
Hamopyrrolol wurde nur Hamopyrrol a aufgefunden, das ais Methylathylpyrról (I.) 
charakterisiert wurde. Fiir seine Isolierung wurde die yon P ilo ty  und STOCK 
angegebene Eigenschaft benutzt, mit Pikrinsaure kein Salz zu geben. Durch Ein- 
fiihrung von 2 Athylresten nach der Alkylierungamethode von FISCHER und 
B a rth olom aeus in ef-Stellung wurde ein triathyliertea Pyrrol (II.) erhalten. Daa 
Ausgangsmaterial gab-bei Oxydation Methylathylmaleinimid, womit eine Athyl- u. 
Methylgruppe in /9-Stellung festgelegt waren. Zur yolligen Sicherung des Befundes 
wurde die Synthese des 2,3,5-Athyl-4-mełhylpyrrols (I.) ausgefiihrt.

Isoniłrosopropylmethylkełon wurde mit Dipropionylmethan, entsprechend der 
KNORRschen Pyrrolsynthese (Formel III.), durch Behandeln mit Zinkstaub in Eg. 
auf dem Wasserbade zu 2,5-I)iathyl-4-methyl-3-propionylpyrrol (IV.) kondensiert. 
Dieses wurde durch lYj-stdg. Erhitzen mit maBig konz. HjSO* im sd. Wasserbade 
yotn Propionylrest befreit u. so 2,5-Diathyl-3-methylpyrrol (V.) erhalten, das durch 
den schon kryatalliaierenden Azofarbstoff mit Diazobenzolsulfoaaure charakteriaiert 
wurde. Durch den Farbumachlag der alkal. zur aauren Lsg. beweiat er sich ais 
(9-Azofarbstoff. Das Pyrrol ist das erste alkylierte Pyrrol mit einer freien /9-Stellung,
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das ein achon krystallisierendes Pikrat liefert. In Pyrrol V. wurde durch 3-stdg. 
Erhitzen mit Kalium u. absol. A. im Autoklayen auf 210° ein Athylrest eingefuhrt

und auf diese Weise 2,3,5-Triathyl-4-methylpyrrol (II.) erhalten, dessen Pikrat sich

wiesen, daB {3,(3-Methyldthylpyrrol im Hamopyrrolgemisch vorhanden ist. — Die 
Ausbeuten an den einzelnen Pyrrolen betrugen, auf Hamin berechnet: 8,8% Hamo- 
pyrrol, 2,7% Kryptopyrrol, 1% Phyllopyrrol und 0,75% rohes Methylathylpyrrol.

2,5-Diathyl-4-methyl-3-propionylpyrrol (IV.), farblose Prismen vom F . 100—101°;
11, in den gebrauchlichen organ. Losungsmitteln; die Rk. mit Dimethylaminobenz- 
aldehyd ist in der Kalte bereits schwach positiv, beim Kochen wird sie intensiy. — 
2,5-Didthyl-3-methylpyrrol (V.), Kp.16 94—95°; gibt mit Diazobenzolsulfosaure schone, 
hellbraunrote Nadeln; Pikrat, Krystalle vom F . 90—91°; sil. in A. — 2,3,5-Tri- 
dthyl-4-meihylpyrról (II.), Kp.15 104—110°. Pikrat; Krystalle aus A.; schm. bei 
103° nach schwachem Sintern ab 100°; geben negatiye Aldehydrk. (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 47. 1820—28. 13/6. [20/5.] Miinchen. Physiol. Inat. d. Univ.) FORSTER.

Gnstav H eller und Paul W underlich, Uber N-Oxydihydroindole und dereń 
Umcandlungsprodukte. o-Nitrobenzaldehyd kondensiert sich mit MaJonitril sehr 
leicht in alkoh. Lsg. zum o-Nitrostyroldicyanid (I.). Durch konz. H3S04 wird nur 
ein Cyan in die Carbamidgruppe unter B. yon o-Nitróbenzdlcyanacetamid (II.) 
ubergefiihrt, wahrend der zweite Cyanrest infolge sterischer Hinderung gegen alle 
Reagenzien aufierordentlich widerstandafahig ist. Bei Reduktion des Amids mit 
Zinkstaub u. Essigsaure entatehen 2 Verbb. u-Cyan-a-carbonamiddihydroindol (IV.) 
und die dazu gehórige N- Oxyverbindung (III.). Zur Erklarung ihrer Bildungaweise 
ist ais Zwischenatufe entweder die Hydroxylaminverb. dea Benzalcyanacetamids 
oder die Dihydrosylaminstufe unter gleichzeitiger Wasseratofiaddition anzunehmen.

Wahrend die N-Oxyverb. mit Eisenchlorid in wss. und alkoh. Lsg. lebhafte 
Farbung zeigt und aich Lackmuapapier gegeniiber neutral yerhalt, zeigt die NH- 
Verb. keine Farbeneracheinung und reagiert gegen rotes Lackmuspapier deutlich 
alkaliach; demnach ist bei dreiwertigem eyclischen Stickstoff die NH-Gruppe 
basiacher ais die NOH-Gruppe. Die N-Oxyverb. ist in Alkalien unl. und nicht 
amphoter, sondern nur schw ach basisch , woraus heryorgeht, daB die Rkk. der 
eyclischen N-Oxygruppe von dem Charakter des ganzen Ringsystems stark beein- 
flufit werden. Die N-Oxyverbindung reduziert FEHLINGsche Lsg. nicht; sie  liefert 
isolierbare, mit Wasser diaaoziierende Salze, wobei nicht, wie bei der Salzbildung 
der Ammoniumgruppe Waaaerabapaltung eintritt, 8ondern Addition der Saure; die 
zugehorige Carbonaiiure gibt ebenfalla isolierbare, mit W. dissoziierende Salze. 
Anscheinend ist die NOH-Gruppe im Dihydroindolring basiacher ais im Indolring 
(ygl. hierzu P l a n c h e r , R a y e n n a , Atti R. Aecad. dei Lincei, Roma [5] 14. I. 632;
C. 1905. II. 335).

Bei Oxydation der NO U- Yerb. mit Chromsaure entsteht ais einzig faBbares 
Reaktionsprod. neben Kohlendiosyd und Stickstofi die NH-Verb. in einer Ausbeute 
von 50%. Diese Erscheinung, daB bei der Oiydation ein Reduktionsprod. entsteht,

I.
CHS-C--------- C-C2HS

H ^ -N H -Ó H
c h 3. c ----------C - C *

C2HS • Ó—NH—(3- CjH6

II.

NH

III.
NH

ala identisch mit dem anałytisch-synthetiach erhaltenen erwiea. Somit ist be-
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ist wohl ais gekuppelte Ek. aufzufassen; die Chromsaure oiydiert einen Teil der 
Substanz tiefergreifend, wiihrend der andere Teil in das stabilere Keduktionsprod. 
iibergeht. Beim Erbitzen des a-Cyan-u-carlonamid-N-oxydihydroindols und des

I. NO,• G„H4. CH : C(CN), II. NO, • C6H4-CH : C(CN)CONH,
N-OH NH N-OH

[™ T V <8o.NH, ( ^ T / C<8§.NH, r ^ r ) C<TOOH
CH, CH,

zugehorigen Dihydroindols mit NaOH oder HC1 auf 220° 
^ H  entstehen die SS. V. u. VŁ; letztere Substanz bildet sich

,CN auch bei Reduktion des N-Oxycarbonamids mit Zinkstaub
/ ^COOH und NaOH in der Hitze. Auch u-Cyan-u-carboxy-N-oxy-

dihydroindol geht bei Oxydation mit Chromsaure in das 
Reduktionsprod. liber. Die Verbb. der Formeln V. u. VI. 

entstehen ferner bei Reduktion der o-Nitrobenzalcyanessigsaurc mit Zinkstaub und 
Essigsaure. '

Bei Verseifung des «-Cyan-«-carbonamiddihydroindols nach der B o u y a u l t - 
schen Methode, durch Einleiten von HNO, in die wss. Lsg. bei 60°, entsteht in 
glatter Rk. 2- Oxychinolin-3-carbonsaureamid (VII.). Nachstehendes Schema erklart 
den Verlauf der R k.:

NH N

I / C<CN°H +  0 \ ^ C ’CN k / ^ C - C O - N H  
CH, CH

Diese Verwandlung des Pyrrolringes in den Pyridinring, welche zum ersten 
Mai zeigt, daB die Ringerweiterung mittels eines mit Sauerstoff yerbundenen 
Kohlenstoffatoms erfolgen kann, liefert eine wesentliche Stiitze fur die Theorie, die 
P ic te t (Arch. der Pharm. 244. 391; C. 1906. II. 1574) fur die Entstehung der 
Alkaloide mit Pyridinring in den Pflanzen aufgestellt ha t

Beim Benzoylieren von «-Cyan-«-carbonamid-N-oxydihydroindol in Pyridin 
tritt der Acylrest in die Aminogruppe ein (VIII.). Aus der Lsg. der Substanz in 
Alkali scheidet sich bald ein Salz ab, dessen Saure sich aus dem Benzoylkorper 
durch Wasserabspaltung gebildet hat und offenbar einen neuen Ring enthalt, an 
dessen B. nach der FeCl3-Rk. die N-Oxygruppe nicht beteiligt ist. Die Entstehung 
der Verb. (IX.), die ais 2-Cyan-N~-oxydihydroindol-2,3-[8-oxy-10-phenyl-9-azol] be- 
zeichnet wird, wird wie nachstehend formuliert:

N -O H ,-^  N-OH nvr
N-OH / CN / CN

C<CO-NH-CO-C.H.

Durch Erhitzen mit verd. H ,S04 im Rohr auf 150° wird der Ring wieder ge- 
offnet und infolge Verseifung «-Cyan-«-carboxy-N-oxydihydroindol (V.) gebildet. 
Die analoge Acetylverb. wurde mit Essigsaureanhydrid und Schwefelsaure u. nach- 
heriges Losen in Alkali dargestellt.

E x p e rim e n te lle r  T eil. ("Ober Darst. der Verbb. vgl. den theoretischen 
Teil.) o-Nitrostyroldicyanid (L). Farblose Nadeln vom F. 137,5—138° aus A. oder 
Eg-; 11. in Aceton und Chlf.; wl. in A. u. Lg. Lost sich in w. verd. Lauge unter
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Gelbfarbung; greift die Schleimhaute sehr stark an; farbt sich bei langerem Auf- 
bewahren allmahlich grau. — o-Nitrobenzalcyanacetamid (II.), identisch mit der yon 
ISSOGLIO aus o-Nitrobenzaldehyd und Cyanacetamid mit Hilfe von Ammoniak 
erhaltenen Verb. Krystalle vom F. 171—172° aus A.; 11. in h. Eg. und Chlf.; wl. 
in Bzl., A. und Lg.; lost sich langsam in konz. HC1 und in verd. Lauge beim Er- 
warmen unter Gelbfarbung; wird durch Kochen der sauren Lsg. nicht yerseift. — 
a-Cyan-u-carbona.mid-N-oxydihydroindol (III.). Lange, gelbe Nadeln aus h. W.; 
beginnt bei 285° sich zu brśiunen und schm. oberhalb 290° mit nachfolgendem 
starken Aufschaumen; 11. in k. Eg. und h. Nitrobenzol; wl. in h. A.; swl. in Bzl., 
A. und Lg.; unl. in Alkali; reagiert gegen Lackmus neutral; gibt in wss. Lsg., 
starker in alkoh. Lsg. mit FeCI„ Blaufarbung; farbt FEHLINGsche Lag. griin, redu- 
ziert sie aber auch in der Hitze nicht; wird sehr schwer verseift; gibt mit den 
meisten SS. swl. Salze. Salzsaures a-Cyau-a-carbonainid-N-orydihydroindol. Farb- 
loses Salz. Gebildet aus S. und Base ohne Wasserabspaltung; wl. in A.; dia- 
soziiert mit W. und an feuchter Luft.

cc-Cyan-a-carbonamiddihydroindol (IV.). Gelbe, zerschlissene, meist zu Stemchen 
yereinigte Stabchen vom F. 237—238°; 1. in A., Aceton, Chlf.; swl. in Bzl. und 
Lg.; gibt keine Eisenchloridreaktion; blaut rotes Laekmuspapier und bildet ein 
farbloses, salzsaures Salz; wird beim langeren Kochen mit konz. HC1 nicht, leichter 
dagegen mit Alkali verseift. Chromat. Hellgelbe, yerfilzte, hygroskopisehe Nadeln 
aus h. W .; schm. nicht bis 295°. — a-Cyan-ct-carboxy-N-oxydihydroindól (V.). 
Gelbe Nadeln aus h. verd. Natriumacetatlsg.; verd. Mineralsauren losen in der 
Hitze, und beim Erkalten krystallisieren farblose Salze aus, die in trockenem Zu- 
stande mit W. unter Gelbfarbung dissoziieren; die S. erleidet beim Erhitzen bis 
295° keine Veranderung; gibt mit FeCl3 eine schwache Blaugrunfarbung, die sich 
beim Stehen yertieft; FEHLINGsche Lsg. gibt griinen Nd., aber keine Keduktion. — 
a-Cyan-u-carboxydihydroindól (VI.). Farblose Nadeln aus yerd. Essigsaure; schm. 
nicht bis 290°; wl. in A.; fast unl. in den ubrigen Losungsmitteln; wird von 
rauchender HCl gelost und scheidet sich auf Zusatz von W. wieder ab; gibt mit 
FeCls keine Farbung.

2-Oxychinolin-3-carbonamid (VII.). Diinne, schwach gelbe Nadeln vom F. 290 
bis 291° aua h. W., A. oder Nitrobenzol; schwach basische Verb.; 11. in k. Eg.; 
swl. in Bzl., Chlf, und Lg.; yerliert bis 150° kein W.; gibt beim Erhitzen mit verd. 
NaOH (i- Carbostyrilcarbonsaure. — a- Cyan-a-carbonbenzamid-N-oxydihydroindól 
(VIII.). Farblose Blattchen durch Losen in wenig Eg. und Zugabe der dreifachen 
Menge Bzl.; gelbe, glanzende Blattchen aus h. A., Essigester oder Xylol; braunt 
sich gegen 210° und beginnt schwach zu sintern; erleidet bei hoherem Erhitzen 
keine wesentlichen Veranderungen mehr; swl. in Bzl., A. und Lg.; zeigt noch 
schwach basische Eigenschaften; gibt in alkoh. Lsg. mit FeCI3 Dunkelrotfarbung; 
durch verd. Natronlauge oder Sodalsg. erfolgt neue Ringbildung.

Anhydro-a-cyan-u-carbonamid-N-oxydihydroindól oder 2- Cyan-N-oxydihydro- 
indol-2,3-[8-oxy-10-phenyl-9-azol] (IX.). Gelbe Nadeln aus Methylalkohol; farbt sich 
yon 265° an dunkel, ohne zu schm.; hygroskopisch; unl. in konz. HCl; leichter 1. 
in yerd. HCl ais in W.; 1. in Soda; unl. in Bicarbonat und Natriumacetat; swl. 
in organischen Losungsmitteln; gibt mit FeCl3 rote Farbung. — 2-Cyan-N-oxydi- 
hydroindol-2,3-[8-oxy-10-acetyl-9-azol\. Krystalle aus 50%'g. Essigsaure und yerd. 
Mineralsaure; 11. in k. Eg.; im allgemeinen aber wl.; lost sich nur langsam in 
konz. HCl; beginnt bei 260° sich zu farben, sintert dann und schwarzt sich; farbt 
sich mit FeCls rotbraun. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 47. 1617—29. 23/5. [29/4.] 
Leipzig. Lab. f. angew. Ch. d. Uniy.) F óp.s t e e .

M. Busch, Zur Darstellung des Triphenyltriazols. (Vgl. B u sc h , S c h n eid er ,
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Journ. f. prakt, Cli. [2] 89 . 312; C. 1914. I. 1341.) 3,4,5-Triphenyl-l,2,4-iriazol 
(Formel nebenstehend) entsteht in Bestaligung der Angaben

Nji----- rN von P ell izz a r i, Alc ia to r e  (Atti E . Accad. dei Lineei,
CaH6'O i iiC-C0H5 Roma [5] 10. I. 444; C. 1901. II. 353), wenn man Diben-

N 'C 6H5 zoylhydrazin mit Anilin 6 Stdn. lang auf 250° erhitzt. Doch
iat dieser Darstellungsweise das Verf. von B u sch  und 

S c h n e id e r  vorzuziehen. Man rnischt zweckmiiBig fein pulyerisiertes Dibenzoyl- 
hydraziu mit der gleiehen Menge P20 6, gibt 2 Mol. Anilin hinzu und erhalt die 
Misehung auf dem Sandbad kurze Zeit bei Schmelztemp., bis ruhiger FluB ein- 
getreten. Dann gieBt man in W. und krystallisiert aus Eg. um. (Journ. f. prakt. 
Ch. [2] 89. 552. 23/5. [Mai.] Erlangen.) B lo c h .

Pliysiologisclie Chemie.
4

Charles van Bambeke, Untcrsuchungen iiber einige Elemente des Mycels von 
Ithyphallus impudicus. I. Die Sphiirite oder Spharokrystalle des Calciumoxalats.
Unterss. iiber den Charakter und die Art der Entstehung dieser Sphiirite. (Buli. 
Aead. roy. Belgique, Classe des seiences 1914. 167—75. 4/4.) S c h O n fe ld .

D. Iwanowski, U ber das Verhalten des lebenden Chlorophylls zum Licht. Die 
alkoh. Lsg. von Chlorophyll entfarbt sich im Licht. Der Vf. studierte die Frage, 
warum im Gegensatz bierzu das lebende, das beiBt in lebenden Chloroplasten ent- 
haltene Chlorophyll sich ais lichtfest erweist und seine Funktion im Licht zu yoll- 
enden yermag. Er yersuchte zu ermitteln, ob es nicht gelingt, die auffallende 
Liehtfestigkeit des lebenden Chlorophylls aus seinen schon bekannten Eigenschaften 
zu erklaren. Die Wiederholung der WlESNERschen Verss. iiber die Zerstorung des 
lebenden Chlorophylls fiihrte zur Bestatigung yon dessen Resultaten: Bei den 
Pflanzen, welche mit Chlorophyll mehr oder weniger tief gefiirbt sind, erweist sich 
nach 5—7-stdg. Belichtung entweder kein Verlust an Chlorophyll, oder nur ein 
geringer (3—4°/0); die Pflanzen aber, welche wenig Chlorophyll enthalten u. gegen 
starkę Belichtung nicht geschiitzt sind (Elodea), zeigen nach 5—9-stdg. greller Be- 
sonnung bedeutende Abnahme des Chlorophyllgehaltes (bis 31%). — Weiter wurde 
die Frage studiert, warum das Chlorophyll in lebenden Zellen zwar unter Um- 
stiinden zerstort wird, aber weitaus langBamer ais das geloste. Der Yf. weist hier- 
hei auf den kolloideu Zustand des Chlorophylls hin. Das kolloide Chlorophyll er
weist sich im Lichte weit mehr bestandig ais das geloste, resp. adsorbierte. Es 
wurde ferner der EinfluB der Menge des Chlorophylls auf die Schnelligkeit seiner 
Zerstorung beobachtet. Die Yerss. zeigen, daB es unmoglich ist, allein durch einen 
sehr hohen Grehalt an Chlorophyll die Lichfestigkeit der griinen Farbę der Blatter 
zu erklaren. Dann wurde der Faktor der ungleichen Lichtabsorption ausgeschaltet, 
so daB allein der EinfluB der Konzentration, d. h. des Yerhaltnisses der dispersen 
zur kontinuierlichen Phase, geltend blieb. Es zeigte sich, daB mit der Verminderung 
der Schichtendieke die Zerstorung derselben Menge des Chlorophylls im Lichte 
stark yerlangsamt wird. Molekulare Lsgg. weisen unter denselben Bedingungen 
keine solche GesetzmaBigkeiten auf; die Zerstorung des Chlorophylls yollzieht sich 
in ihnen yollkommen unabhangig yon der Konz.

Der Vf. kommt zum SchluB, daB die auffallende Liehtfestigkeit des lebenden 
Chlorophylls sich durch den kolloiden Zustand desselben in den Chloroplasten be- 
greifen laBt. Dadurch gewinnt die Hypothese yom kolloiden Zustand des lebenden 
Chlorophylls eine featere Grundlage. (Ber. Dtsch. Botan. Ges. 31. 600—13. 29/1. 
1914. [22/12. 1913.].) B lo c h .

XVIII. 2. 23
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D. Iwanowski, Uber die Iłolle der gelben Pigmenłe in den Chloroplastcn. Die 
Rolle der gelben Pigmente in den Chloroplasten besteht darin, die Chlorophylline 
vor der zerstorenden Einw. des Lichtes zu schiitzen. Nach den angeatellten Yerss. 
nimmt mit der Zunahme des relatiyen Gehaltes an gelben Pigmenten auch die 
Lichtbestiindigkeit des Chlorophylla zu. (Ber. Dtsch. Botan. Ge3. 31. 613—17. 29/1. 
1914. [22/12. 1913].) , B loch .

M. Tsw ett, Zur Kenntnis des „vegetabilischen C ham aleonsU ber die Ent
farbung der Anthocyane durch Alkohol. Die so farbenveranderlichen Anthocyane 
laasen aich ais „vegetabilisches Chamaleon“ bezeichnen. — Naehdem eine Darst. von 
Anthocyanlag. aus Rotkohl durch Verreiben der Blatterkópfe mit Quarzsand und 
Kreide unter absol. A. und Fallung mit A. oder auch Adaorption durch wasser- 
freies Na2S04 aus dem A.-A.-Gemiach beachrieben worden ist, wird gezeigt, daB 
die bleichende Wrkg. des A. in der rohen Lsg. oder in der Lsg. des mit A. ge- 
fiillten^arbatoffes nicht auf einer Reduktion beruht, wie vielfach angenommen wird 
(vgl. z. B. K e e b l e , A rm stro ng , J o n es , Proc. Royal Soc. London, Serie B. 86. 308; 
C. 1913. II. 1595). Einige Tropfen Eaaigaaure oder ein Tropfen der viel starker 
diasoziierten Ameiaensiiure oder HC1 geniigt, um eine leuchtend rote Farbę zu 
regenerieren. Beim Abdampfen des farblosen Alkoholats bleibt ein yioletter Ruck- 
stand, welcher sich farblos in A. auflost; die farblose Lag. nimmt beim Verd. 
mit W. wieder violette Farbung an, besondera beim Erwarmen. Umgekehrt tritt 
Entfiirbung ein, wenn man einen was. Auszug des Anthocyana mit eteigenden 
Mengen A. verd. — Bei der reyeraiblen Entfarbung des Anthocyans durch A. 
(Methylalkohol, Propylalkohol und Aceton haben die gleiche Wrkg.) ist danach an 
einen ReduktionaprozeB nicht zu denken. Es handelt sich vielmehr entweder um 
eine Isomerisation oder um eine Verb. des Anthocyana mit A.

Nochmals iiber kiinstliches Anthocyan (vgl. Biochem. Ztschr. 58. 225; Buli. Acad. 
St. Petersbourg 1914. 115; C. 1914. I. 888. 1429). Wenn man Pflanzengewebe, 
welche eisengrunende Tannoide enthalten, mit einem Gemisch von 20%ig. KOH u. 
Formol erwarmt, erhalt man nach P ec h e  (vgl. S. 270) einen blaugriinen, unl. Farb- 
stofl, welcher durch S. in Rot, durch Alkali wieder in Blau ubergefuhrt werden 
kann. Dieser Farbenwechsel sowie die Entfarbung durch Natriumbisulfit (HCl-Zu- 
aatz regeneriert dann die Farbę) deuten auf Yerwandtschaft dea Farbatoffea mit 
Anthocyan hin. Es liegt nahe, anzunehmen, daB die in PECHEa Veras. ais Chro- 
mogene fungierenden Tannoide dieselben sind, welche bei den Verss. des Vf. das 
losl., kunatliehe Anthocyan liefern. Dieae Yermutung wird durch Versa. des Vf. 
gestutzt. Diese Chromogene stehen wohl in genetischer Beziehung zu natiirlichen 
Anthocyanen. (Ber. Dtsch. Botan. Ges. 32. 61—68. 26/2. [19/1.] Bot. Inst. Poly- 
techn. Warschau.) B loch .

Em. B ourąuelot, Bemerkungen iiber die Eigenart der E m y  me, betrachtet in 
bezug auf ihr Synthetisierungsvermogen. Vf. weist darauf hin, daB die Entdeckung 
der Umkehrbarkeit der Enzymwrkgg. zur Feststellung gefuhrt hat, daB ein einzige3 
dieser Enzyme die Synthese einer betrachtlichen Anzahl von Verbb. ausfuhren 
kann. Es ist nur erforderlich, daB diese Yerbb. dieselbe chemiache Konatitution 
und die gleiche stereochemische Struktur besitzen. Mit Hilfe dieser biochemischen 
Methode lassen sich vollig reine Prodd. gewinnen. Bei Gelegenheit der Darst. 
groBerer Mengen von (3-Methylgalaktosid wurde festgestellt, daB diese Verb. n ic h t 

,opt.-inaktiv ist, wie fruher angegeben worden ist, aondern schwach nach linka — 
« D =  —0° 419' — dreht. (Journ. Pharm. et Chim. [7] 9. 603—6. 16/6.) DOst e u b .

A. W. van der H aar, Untersuchungen in der Familie der Araliaceae, speziell 
iiber die Glucoside und Oxydasen aus den Blattern von Polyscias nodosa Forst und
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Eedcra Helix L. I. Blatter yon Polyscias nodosa. Die Wachsbekleidung der 
Blatter besteht aua dem Myricylester einer Fettaiiure. Die Blatter enthalten wenig 
Gerbatoffe u. keine Glucoaide. Durch Estraktion mit 95°/0ig. Metbylalkohol wurde 
das Polysciassaponin gewonnen. Es wird durch n-Bleiacetat niedergeschlagen; daa 
reine Saponin wird erst auf Zusatz von baaiachem Pb-Acetat und NH3 niederge
schlagen. Die Abscheidung des Saponina erfolgt am besten nach der B ooksma- 
schen Methylalkoholmethode. Das Saponin beateht aua 4 Homologen: C,6H4,O10 
u. CJ9H39O,0 der KOBERTachen Reihe (CnH2n_ BOI0) angehorend; die beiden aufieraten 
Homologen sind: C25H4łOi0 =  C25H350 3(0H)7 =  Polyscias-A-saponin u. C22Hs9O10 =  
Cn HJ0Os(OH); =■ Polyscias-u-saponin. Die Schaumungagrenze der Saponinę iat
1 : 40000. Mit k. konz. H2S04 bildet das Saponin Krystalle, F. 230—234°. In der 
Kaiischmelze wurden nachgewiesen: eine Subatanz yom F. 150—152°, Easigaaure, 
Ameisensaure u. Buttersaure. Mit rauchender IIN03 erhalt man Pikrinaiiure und 
Benzoesaure. Das Saponin yerhalt sich wie Saponinsiiuren, ea wird in der Warme 
leichter ausgesalzen. — Das Polysciassapogenin (ygl. Arch. der Pharm. 250. 424;
C. 1912. II. 1283) hat die Zus. I.; sublimiert bei 300° unter 60 mm Druck. — Die 
Blatter enthalten Glucose und Fructos&\ yon Enzymen enthalten sie Peroxydase, 
Katalase, Amylase, Inverłasc u. Emulsin. Mandelemulain zersetzt das Blattsaponin 
yiel schwieriger, ais das Polyseiasemulsin; letzteres ist also fur sein begleitendes 
Saponin spezifiscb. Das PolysciaspeTttin (Absonderung nach TsCHIRCHs Methode) 
enthalt + 2 %  Pentoaane. — Das Blattpulyer enthalt 11,57% W. und 10,1 °/0 Asche

Fische: 1 : 1000 bis 1 : 10000. Die h iim o ly tisch e  K ra f t  nimmt bei den Sapo- 
ninen mit abnehmender Homologie ab; sie ging (bei Benutzung yon frischem Blut) 
nicht weiter ais 1 : 1000. Durch Behandluńg wahrend 15 Min. mit H,S geht die 
hiimolytiache Kraft yerloren; die Toxizitat dea Saponina geht nicht so schnell zu- 
grunde. — II. Blatter yon Hedera Helix. In den Blattern kommen wl. A-Gluco
side, amorphe, in W. unl. y- Glucoside, krystallinisehe, in W. unl. fi-Glucoside und 
das ct-Hederin (ygl. 1. c.) vor. Das a-Hederagenin hat die Zus. II.; es bildet krystal- 
lisierende Na- und K-Verbb.; sublimiert bei hoher Temp.; hat yiel Verwandtschaft 
mit krystallinischem Polysciassapogenin; wird durch Zn-Staubdest. im H-Strome 
zerlegt in Terpene, yon welchen daa eine =  C15HS1 (Sesąuiterpen) mit Waaser- 
dampf fliichtig ist, und yon welchem das andere auch ein KW-atofi is t  Das

Sesąuiterpen addiert Br; nD13,i!5 =  1,5303. Daa andere Terpen gibt ein feates 
Bromadditionaprod.; ea gibt die LlEBERMANNsche Cholesterinrk.; zeigt Fluorescenz; 
nD!4'5 =  1,55. — Die fi- und y-Glucoside spalten sich durch Inyersion in 
Hederagenin, Arabinose und Methylpcnlose (Khamnose). Das «-Hederin wird nach 
der Formel III. gespalten. (Pharmaceutisch Weekblad 50. 1350—59. 29/11. 1381 
bis 1393. 6/12. 1413—27. 13/12. 1913; Arch. der Pharm. 251. 632—40. 28/1. 641 bis 
666. 19/2.) S ciiOn f e l d .

Jos. H alberkann , Enciderung auf ran der Haars Vorwurfe in seinem Auto- 
referate: „Untersuchungen in der Familie der Araliaceae . . .“ (Vgl. VAN DER H aar, 
yorstehendes Ref.). Die gegen den Vf. gerichteten VorwUrfe des nicht geniigenden 
Erwahnens werden zuriickgewiesen. Die Ermittlung der Konstitution der Saponinę

(Fe, Al, Mg, Ca, K, Na, COs, S04, Cl, Pa0 6, SiOa). T o x iz ita t  des Saponins fur

OH OO

III. C4,H83On -j- 3HsO =  C31H60O4 -f- CbH10O5 -f- C6HIt0 5.

23*



336

durch pyrogene Eingriffe lia.lt der Vf. fiir nicht sonderlich geeignet. Aus den so 
erhaltenen KW-stoffen auf die Konstitution der Saponinę zu schlieBen, erachtet 
der Vf. nicht fur angezeigt. (Arch. der Pharm. 252. 187—90. 27/6.) S chOn f e l d .

F. P latę, JEinige ąuantitative Versuclie uber die Speicherung der Ionen in der 
Pflanze. Ais Versuchspflanzen dienten Keimpflanzen von T ritic u m  v u lg a re  und 
Zwiebeln von H y a c in th u s  o r ie n ta lis ,  die, in GlasgefaBe ausgepfłanzt, mit Lsgg. 
von MnCIj, MnBrs, Mn(N03)2 u. MnS04 behandelt wurden. Aus dem reichhaltigen 
Tabellenmaterial laBt sich schlieBen, daB Anion und Kation in dem gleichen Ver- 
lialtnis aufgenommen werden, wie sie sich in der Versuchslsg. befinden, und zwar 
geht das Anion vorzuglich in den Keim, wahrcnd das Kation mehr auf da3 
Wiirzelehen lokalisiert iat. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] 23. I. 839—44. 
17/5.) G ium m e .

W. Zaleski, Bemerkungen za Kostytschews Mitteilungen iiber die Atmung der 
Weizcńkeime. K ostytsch ew  hat (mit Scheloomow  u. BRlttLiANT, vgl. S. 244 u. 
245) die Methodik der Verss. dea Vfs. (vgl. Biochem. Ztsehr. 42. 40; 43. 5; 48. 175; 
Ber. Dtsch. Botan. Ges. 31. 349; O. 1912. II. 1131. 1470; 1913. I. 820; 1914.1 .1961) 
falach beschrieben u. einige seiner SehluBfolgerungen ungenau wiedergegeben. Die 
SchluBfolgerungen von K o stytsch ew  sind nicht iiberzeugend. (Ber. Dtsch. Botan. 
Ges. 32. 87—90. 26/2. [26/1.].) B loch .

S. Dezani, Untersuchungen iiber die Giftigkeit des Prefisaftes von keimenden 
Samen. Die mit dem Prepsaft von Maiskeimlingen ausgefiihrten Verss. ergaben, 
daB der PreBaaft fUr Maissamen nicht ais Plasmagift wirkt. Die konstatierte 
Toiizitat kann nicht auf antagonistische Wrkgg. der Salze des PreBsaftes auf die 
Salze des Samens zuriickgefiihrt werden. Die mit PreBsaft vergifteten Samen 
zeigen eine merkliche Abnahme ihrer Katalasen und Orydasen gegeniiber gesunden 
Samen. (Atti R. Aec. delle Scienze di Torino 49. 425—46. 16/6. [25/1.] Turin. 
Lab. f. Medizin u. mediz. Chem. d. Univ.) Grim m e .

Victor H enri und Yenceslas Moycho, Einwirkung monoćhromatischer ultra- 
violełter Strahlen auf die Gewebe. Messung der Strahlungsenergie, die dem Sonnen- 
stich enłspricht. (Vgl. H e n r i , C. r. d. l’Acad. des sciences 158. 1032; C. 1914. I. 
1967.) Das auBerste Ultraviolett (A 2300—2500) wirkt nicht merkbar auf die Ge
webe von Kaninchenohren. Das wirksamste Ultraviolett entspricht A 2800; die 
Energie, die notig ist, um hier eine Reizung der Gewebe hervorzurufen, betragt
0,057-10" Erg (=  1/74 kleine Calorie). B ei A 3300 wurde keine deutliche Wrkg. 
beobachtet. Die Energiemessungen im ultravioletten Spektrum ermoglichen die 
Erklarung der Enstehung des Gletseherbrandes und yerwandter Eracheinungen, so
wie die genaue Best. der Energiemenge, die in einer bestimmten Zeit Sonnenstich 
hervorruft. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 158. 1509—11. [25/5.*].) B ugge.

Cli. T anret, Uber die Reinigung des Harns durch saures Quedcsilberniłrat. Vf. 
erhebt Einspruch dagegen, daB in der Abhandlung von B e r n ie r  (S. 57) die von 
ihm zuerst vorgeschlagene Reinigung des Harns durch saures Quecksilbernitrat dort 
P a t e in  u. D u f a u  zugeschrieben wird. (Journ. Pharm. et Chim. [7] 9. 602. 16/6.)

DOst e r b e h n .
R udolf Schm idt, Weitere Unłersuchungen uber Fermente im Darminhalt {Me- 

conium) und Mageninhalt menschlicher Fiiten und Neugeborener. In Erganzung 
fruherer Unters., insbesondere von Ib r a h is i , sowie I br a h im  und K atjmheimer 
(Ztsehr. f. physiol. Ch. 66.19. 37; C. 1910. II. 98) wurden die fermentatiyen Wrkgg.
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dea Mageninhalts, sowie des Inhalts des oberen und unteren Diinndarms nud des 
Colons von Friihgeborenen oder kurz nach der Geburt gestorbenen, ausgetragenen 
Kindera untersucht. In allen Partien des Darms wurde amylolytisehe Wrkg., wenn 
auch nur geringen Grades, festgestellt. Die fettspaltende Wrkg. gegeniiber Mono- 
butyrin, Athylbutyrin und Lecithin fand sich ebenfalls in allen Darmpartien, nahin 
aber in den unteren Darmpartien ab. Auch Glycerophosphotase (vgl. G h o sse r  und 
HOSLER, Biochem. Ztschr. 39. 1 ; C. 1912. I. 1629) war zugegen. Pepsin wurde, 
mit Hilfe der Edestinmethode, sowohl im Darm wie im Mageninhalt bestimmt. 
Es ist im Darm nur aparlich, im Magen sehr reichlich vorhanden. In beiden Fallen 
scheint es sich ausschlieBlich um Propepsin zu handeln. Auch Labwrkg. konnte, 
nach Akfiyierung mit HC1, nachgewiesen werden. Hinsichtlich des Trypsins wird 
die altere Beobachtung bestatigt, daB es im oberen Diinndarm fehlt, im unteren 
dagegen, am reichlichsten aber im Dickdarm, vorhanden ist. Mit Hilfe des Glycyl-
1-Tryptophans lieB sich die Ggw. peptolytischen Fermenta naehweisen, auch in 
solchen Darmpartien, die keine Trypsinwrkg. zeigten. Peroxydasen und Katalase 
scheinen vorhanden zu sein.

Im Magen wurde neben den Zymogenen des Pepsins und Labs fast stets 
Diastase gefunden; es diirfte wohl von yerschlucktem Speichel herriihren. (Biochem. 
Ztschr. 63. 287—303. 6/6. [16/4.] Miinchen. GiSELA-Kinderhospital.) R ie sse r .

F. B atte lli und L. Stern, Die Abhdngigkeit der Oxydone von den Protein- 
korpern. (Vgl. Biochem. Ztschr. 52. 226; C. 1913. II. 595.) Gegeniiber den Ein- 
wanden Ye b n o n s  (Biochem. Ztschr. 60. 202; C. 1914.1. 1356), der die Anschauung 
aufrecht erhalt, daB bei Wrkg. des Phenylendiaminoxydons Lipoide wesentlich be- 
teiligt sind, suchen die Vfi. durch neue Verss. ihre Anschauung zu bestatigen, daB 
es aich bei der Wrkg. der Ozydone um in W. unl. Proteinkorper handle. Sie zeigen, 
wie schon in der friiheren Arbeit, die fast yollige Obereinstimmung, die zwischen 
dem Vermogen der Anaesthetica, Nucleoproteide zu fallen, u. ihrer Fahigkeit, eine 
irreversible Zerstorung des Phenylendiaminoxydona zu bewirken, besteht. Es liegt 
daher kein Grund vor zur Annahme, daB die Anaesthetica die Oxydone durch Einw. 
auf die Gewebslipoide zeratoren; vielmehr diirfte es sich um Einw. auf die unl. 
Proteinkorper handeln. (Biochem. Ztschr. 63. 369—78. 6/6, [23/4.] Genf. Physiol. 
Inst. d. Univ.) E ie sse r .

M artin H. Fischer und Anne Sykes, Uber den Einflup einiger Nichtelektro- 
lyte auf die Quellung non Protein. Es wurden einige Nichtelektrolyte untersucht, 
durch die die Quellung von Gelatine u. Protein in W. lierabgesetzt wird. Gelatine- 
tafeln von 18 X 18 X  2 mm wurden in W. und in rerschieden konz. Lsgg. der 
Nichtelektrolyte ąuellen gelassen, worauf die Gewichtszunahme bestimmt wurde. 
Es wurde Saccharose, Liivulose, Dextrose, Methylalkohol, Propylalkohol, Propylen- 
glykol u. Aceton verwendet. Die Ggw. aller dieser Nichtelektrolyte wirkt auf den 
Quellungsgrad reduzierend, und um ao starker, je hóher die Konzentration der be- 
treffenden zugesetzten Substanz ist. Vergleicht man die hier erhaltenen Ergebnisse 
mit denjenigen, die sich fiir die Wrkg. yerschiedener Elektrolyte ergeben, so be- 
obachtet man die eigenartige Erscheinung, sobald iiąuimolare oder osmotisch aqui- 
valente Lsgg. miteinander verglichen werden, daB die Nichtelektrolyte yerhaltnis- 
miiBig am wirksamsten beziiglich ihrer dehydratisierenden Wrkg. in den hoheren 
Konzentrationen sind, wahrend das Umgekehrte fiir die Elektrolyte gilt. Saccharose 
ist in gleicher Konzentration erheblich starker ais Lavulose u. Dextrose, die beide 
gleich stark sind. Die untersuchten Alkohole u. Aceton nahern sich in bezug auf 
ihre dehydratisierende Wtkg. den Monosacchariden. Nur in sehr hohen Konzen
trationen konnen sie eine Dehydratation hervorbringen, welche Saccharose in ganz
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bedeutend niedrigeren auszuuben imatande ist. In deraelben Weiae wie Gelatine 
wird auch Fibrin von den Nichtelektrolyten beeinflufit, mit der Ausnahme, daB 
der bier vorgebrachte abaolute Debydratationsgrad viel niedriger liegt. Der 
Quellungagrad dea Fibrina wurde featgeatellt durch Meaaung der Hohe, bis zu 
welcher gewogene Mengen von feingepulyertem, aua Blut gewonnenem Fibrin in 
Lagg. yersebiedener Art, welche in Reagensglasern von genau gleichem Durch- 
meaaer (22 mm) enthalten waren, aufąuollen. Bei gleicher Konzentration wirken 
die drei Zuckerarten erheblich atarker ais die Alkohole und Aceton, u. unter den 
Zuckerarten wirkt die Sacchar03e am atarkaten. Zum SchluB wird auf die all- 
gemeine Analogie hingewieaen, die zwischen den Dehydratiaierungaefiekten dieaer 
Nichtelektrolyte auf die beiden einfacben Proteine und den gleichen Wrkgg. der- 
aelben Wrkgg. auf yeracbiedene tieriacbe und pflanzliche Gewebe besteht. Hier 
auBert sich dio dehydratisierende Wrkg. ala „Schrumpfen" der Gewebe. (Kolloid- 
ZeitBcbrift 14. 215—23. Mai. [14/2.1 JOSEPH ElCHBERG-Lab. f. Physiol. Uniy. Cin- 
cinnati.) MEYER.

M artin H. Fischer und Anne Sykes, Iiber die Kolloidchemie der Zuckerdiurese. 
(Vgl. yorsteh. Ref und Kolloid-Zeitachrift 13. 112; C. 1013. II. 1501.) Unter dem 
EinfluB von Nichtelektrolyten wird der tieriache Korper genau so dehydratiaiert, 
wie die Laboratoriumaproteine dehydratiaiert werden. Wenn den Korperkolloiden 
Waaser entzogen wird, wird ea ala Urin fur die Sekretion yerfiigbar, so daB die 
Menge deaaelben zu einem MaBstab fiir den Dehydratationagrad wird. Verauche 
an Kaninehen ergaben, daB die diurctiache Wrkg. der drei untersuchten Zucker
arten ihrem dehydratisierenden Effekte auf die EiweiBkolloide parallel geht. Bei 
gleicher Konzentration sind Dextrose und Ldvulose ungefiihr von gleicher Wrkg. 
beziiglich Hervorbringung der Diureae, wahrend die Saceharose bedeutend wirk- 
samer iat Dieae diuretiache Wrkg. iat nicht in erster Linie die Folgę eiues Ein- 
flus80s auf die Niere, sondern yielmehr einer dehydratisierenden Einw. der Zucker 
auf samtliebe Korpergewebe, wobei W. au3 kolloider Bindung freigemacht und fiir 
die Sekretion yerfiigbar wird. Denn die diuretiache Aktiyitat der yerachiedenen 
untersuchten Substanzen steht in enger Beziebung zu ihrem Dehydratationsyermogen 
gegeniiber aolchen einfacheren EiweiBkolloiden wie Gelatine u. Fibrin. Die Troeken- 
heit der Gewebe dea Diabetikera, sein Duratgefiihl und aeine auBerordentliehe 
Harnabaonderung finden ihre Erklarung durch dieae Wrkg. der Dextro8e auf sein 
Korpergewebe. (Kolloid Zeitschrift 14. 223—29. Mai. [14/2.] J o seph  ElCHBERG-Lab. 
f. Phyaiologie. Uniy. Cincinnati.) Me y e r .

D. M. Lawrow, Zur Frage der Beeinflussung der Wirkung von Medikamenten 
durch Lecithine. IV. Mitteilung. (Vgl. Biocbem. Ztachr. 54. 16; C. 1913. II. 980.) 
Bei frischen Froschen (Rana temporaria) erkennt man eine merkliche Beeinfluaaung 
der HgCls-Vergiftung durch yorher oder gleichzeitig injiziertea Lecithin. Sie ist 
abhangig sowohl yon der HgCl2-Do3is wie von der Menge des Lecithins u. yerlauft 
im allgemeinen so, daB kleinate Lecithindoaen die Vergiftung hemmen, mittlere aie 
fordern, u. groBere sie wiederum hemmen; auch der Zeitpunkt der Lecithinzufuhr 
spielt eine gewiase Rolle. Bei Froachen, die iiberwintert hatten, fehlte die hem- 
mende Wrkg. dea Lecithina; es kam fast nur zu einer mehr oder weniger ausge- 
pragten Verstarkung der Wrkg. (Biochem. Ztschr. 63. 425—35. 6/6. [26/4.] Jurjew 
[Dorpat]. Pharmakol. Inst. d. Kaiserl. Uniy.) R ie sse r .

J. Voigt, iiber die Verteilung und das Schicksal des kolloidalen Silbers im 
Saugełierkorper. II. M itte ilu n g . TPas erfahren wir aus quantitativen Analysen 
iiber die Yerłeilung? An Kaninehen wurden intrayenos Lagg. yon kolloidalem Ag
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injiziert, die nach dem in der I. Mitteilung (S. 65) geschilderten Verf. hergestellt u. 
Btabilisiert waren. Die Organe wurden trocken verascht u. daa Ag, al8 Nitrat ge- 
lost, titrimetrisch bestimmt. Daa Yerf. erweiat aich in Kontrollyerss. ais zuyerlaaBig.

Ea zeigt aich, daB bei einmaliger Injektion der prozentuale Gehalt der Organe, 
auf Trockensubatanz berechnet, von der Menge dea injizierten Ag wenig abhangig 
ist. Hinaichtlich der ahaoluten Mengen dea geapeicherten Ag nimmt die Leber bei 
weitem die erate Stelle ein; ea folgen Milz, Knochenmark, Lunge, Nieren, mit 
kleinen Varianten der Reihenfolge in den einzelnen Veraa. Sehr gering sind die 
Mengen im Magendarmkanal, und Gehirn ebenao wie das Blut sind ganz frei von 
Ag, obwohl die Tiere schon 4 Stdn. nach der Injektion getotet wurden.

Wesentlich andere Verhaltniaae zeigte dagegen ein Tier, dem die kolloidale 
Ag-Lsg. in 3 DoBen an 3 Tagen injiziert wurde, und daa am yierten Tage zur 
Sektion kam. Auch hier folgen sich die Organe hinaichtlich ihrea Ag-Gehaltes in 
iihnlicher Reihe wie in den yorigen Yersa.; die Mengen sind aber relatiy hoch, 
beaonders auch im Darm, und vor allem enthalt hier auch das Blut Ag.

In keinem Pall konnte im Harn oder in den Paeces Ag nachgewieaen werden. 
In einer Bericbtigung werden einige Druekfehler der I. Mitteilung riehtiggestellt. 
(Biochem. Ztschr. 63. 409—24. u. 497. 6/6. [24/4.] Gottingen. Pharmakol. Inst. der 
Uniy.) RlESSER.

Gfarungseliemie und Bakteriologie.

Richard Moore Beesley, Yersuche iiber die Geschwindigkeit der Nitrifizierung. 
Um den ZusammenhaDg zwischen Geschwindigkeit der Nitrifizierung und chemischer 
Zus. zu unterauchen, wurden Harnstoff, Thiohamstoff, Harnsaure, Asparagin, Glycin, 
Acetamid, Anilinsulfat, Methylaminsulfat, Ammoniumoxalat u. -sulfat unter gleichen 
Bedingungen der Einw. einer gemischten Kultur hydrolyaierender und nitrifizieren- 
der Bakterien, die au8 einer Abwasaeranlage stammten, in einem App., der asep- 
tische Ltiftung und Probeentnahme zulaBt, ausgeaetzt. Der Fortgang der Nitri
fizierung wurde durch periodiache Best. dea NH„ Nitrit- u. Nitratstickstoffs yerfolgt. 
Abgeaehen von Thiohamstoff u. Anilinsulfat, die unter den gewahlten Bedingungen 
uberhaupt nicht nitrifiziert werden, ergaben alle iibrigen Stoffe praktisch dieselbe 
Nitrifizierungakurye. In allen diesen Fallen trat ein Verluat yon etwa 5°/0 N ein, 
der bei der Liiftung oder durch Zusammenwirken yon NHS und HNO, entstanden 
aein kann. Bei den beiden NH4-Salzen wurde ein zeitweiligea Verschwinden yon 
N beobachtet, was darauf hiuweist, daB bei der Nitrifizierung osydatiye Zwischen- 
atufen durchlaufen werden, die sich bei den angewandten Methoden der analytischen 
Best. entziehen. (Journ. Chem. Soc. London 105. 1014—24. April. Manchester. 
Uniy. F p.a n k l a n d  Lab.) F r a n z .

V. Grafe und V. Vouk, Bas Yerhalten einiger Saccharomyceten {Ilefen) zu 
Inulin. Es wurde das Yerhalten yon yerschiedenen Hefenarten gegeniiber Inulin 
gepriift, Aus den in Tabellen niedergelegten Resultaten geht folgendes heryor. In 
einer reines Inulin enthaltenden Lsg. yermochten manche Saccharomycesarten Inulin 
zu yergaren. Diese weisen schlechte Entw. auf, wahrend die Inulin nicht yer- 
garenden Hefen dieses Polysaccharid zu assimilieren yermogen. In Zichorienestrakt 
enthaltenden Yer8a., also bei Ggw. von Layulose, war die Verarbeitung de8 Inulina 
durch die meisten Hefen eine sehr gute, besonders bei Schwanniomyces occident. etc. 
Die Garung yerlśiuft nicht nur unter B. yon A. und COa; der Inhalt der Garunga- 
kolben weist die yerschiedensten Geriiche auf, und bei manehen Verss. war die 
gebildete COa-Menge sehr gering. (Ztschr. f. Garungaphyaiologie 3. 327—33. Noy.
1913.) SchOn f e l d .
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P ierre  Thomas, Uber die Beziehungen der Eiweifistoffe der Hefe zur Sucrase. 
(Vgl. C. r. d. l’Acad. des scienceB 156. 2024; C. 1913. II. 1158.) Vf. hat die beiden 
von ihm aus der Hefe isolierten EiweiBstoffe, das Proteid und Cerevisin, teils ais 
Pulyer von yerschiedenem Feinheitsgrade, teils ais wss. Maceration auf 20%ig. 
Saccharoselsg. einwirken lassen und dabei folgendes festgestellt. Das Cerevisin 
besitzt nach der Beriihrung mit W. Suerasewrkg. Das Reduktionsvermogen niinmt 
mit dem Feinheitsgrade des Pulvers, das ist mit der Beruhrungsflache desselben 
und mit der Temp. der Fl. zu. Dagegen besitzt das aus derselben Hefemaceration 
gefiillte Proteid keinerlei Suerasewrkg. und erhalt eine solche auch nicht. Der 
letztere Umstand schlieBt die Moglichkeit, daB bei der Fiillung der HefeeiweiBstoffe 
Enzym mit niedergerissen worden ist, aus. Man muB yielmehr annehmen, daB die 
Sucrase auf Kosten des Cerevisinmolekuls oder eines seiner Bestandteile unter dem 
EinfluB des W. neu gebildet wird. Diese Annahme findet eine Stutze in der Tat- 
sache, daB diese Wrkg. des W. durch einen Zusatz von Verbb., welche, wie z. B. 
der Harnstoff, ein Losungsvermogen fur das EiweiBmolekul besitzen, verstarkt wird. 
(C. r. d. 1’Acad. des sciences 158. 1597—1600. [2/6.*J.) DOSt e r b e h n .

Eelix E hrlioh , Uber asymmetrische und symmetrische JEinwirkung von Hefe 
auf Raćemverbindungen naturlich vorkommender Aminosauren. (Vgl. Biochem. Ztschr.
1. 8; 8. 438; C. 1906 . II. 501; 1908. I. 1633.) Die asymm. Spaltung racemischer 
Aminosauren durch giirende Hefe gibt auch bei den Racemverbb. der Glutamin- 
siiure, des Histidins und des Isoleueins gute Resultate. Vf. erhielt in einer Aus- 
beute von 60—70°/() 1-Glutaminsau.re, d-Histidin und l-Isoleucin in vollstiindiger 
optischer Reinheit. Es verhalten sich also diese Racenwerbb. genau wie die schon 
friiher untersuchten Bausteine des EiweiBes, Alanin, Serin, Valin, Leucin, Phenyl- 
alanin, dereń racemische Formen siimtlich durch giirende Hefe so angegriffen 
werden, daB die in der Natur vorkommende Modifikation zerstort wird, und der 
optische Antipode in groBer Reinheit ganz oder fast ganz unangegriffen zuruckbleibt.

Um so auffallender ist es, daB drei andere regelmaBige EiweiBbausteine von 
Hefe nicht asymmetrisch, sondern symmetrisch abgebaut werden. Die Racemyerbb. 
der Asparaginsaure, des Tyrosins und des Prolins werden in der Tat so von Hefe 
verwertet, daB in jedem Moment der noch vorhandene Rest stets opt.-inakt. ist; 
man kann sogar bei Anwendung eines tłberschusses von Hefe und Zucker diese 
Aminosauren vollkommen zum Yerschwinden bringen.

Eine Erklśirung dieses Yerhaltens lieBe sich am ehesten durch die Annahme 
geben, daB die Hefe einen Unterschied zwischen den opt.-akt. Modifikationen der 
letztgenannten Aminosiiuren deswegen nicht macht, weił sie auch in der Natur 
sowohl in der d-, wie in der 1-Form vorkommen. Es gibt Beobachtungen, die 
dies, insbesondere fur das Tyrosin, sehr wahrscheinlich machen. Die Tatsache, 
daB bei der Saurehydrolyse der EiweiBkorper und nachfolgendem Esterverf. nach 
E. F isc h er  Asparaginsaure und Prolin hiiufig in rac. Form neben der opt.-akt. 
gefunden wurden, hat man bisher durch einen racemisierenden EinfluB des Dar- 
stellungsverf. erklart. Das ist indessen nicht ohne weiteres anzunehmen. Jeden- 
falls konnte Vf. zeigen, daB opt.-akt. Tyrosin, Prolin und opt.-akt. Asparaginsaure 
beim 24-stdg. Kochen mit konz. Mineralsaure nicht die geringste Drehungsiinderung 
zeigen. Es ist also durchaus nicht auszuschlieBen, daB diese 3 Aminosauren auch 
im urspriinglichen Protein teilweise ais Raeemverbb. enthalten sind.

Auch ein rac. Polypeptid, das d,l-Alanylglycin, konnte durch Hefe asym 
m e trisc h  .g e sp a lte n  werden. Der unvergorene Anteil zeigte Linksdrehung, 
doeh betrug sie nur die Halfte des fur reines 1-Alanylglycin zu erwartenden Wertes; 
wahrscheinlich enthielt die Substanz noch Racemverb. beigemengt

E sp e rim e n te lle s . d-Histidin. In allen Eigenschaften dem 1-Histidin gleich
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bis auf die optiaehe Drehung. [a]Du  =  -{-37,88° in wss. Lsg. (0,34 g Substanz in 
15 cera W. gel.). — d-Iliftłidinmonochlorid enthalt, 1 Mol. Krystallwasser. [«]D23 =  
—7,89° in salzsaurer Lag. (0,5 g Substanz in 9,5 eem W. mit einem Gelialt yon 
3 Mol. HCl gel.). — l-Isoleucin. Glanzende, farblose Blattchen; in allen Eigen- 
schaften mit dem d-Isoleucin identisch. F. 274—275° oder 278—279° unter Zera. 
[aju20 =  —12,72° in was. Lsg. (0,5531 g Substanz in W. zu 14,1855 g gel.); eine 
zweite Fraktion ergab —12,95° (0,4410 g Substanz in W. zu 10,4646 g gel.). In 
sa lzaau rer Lsg. ergab die erste Fraktion [«]Da° =  —40,07° (0,7339 g Subatanz 
in 20°/0ig. HCl zu 16,0482 g gel.), die zweite Fraktion —39,64° (0,4573 g Substanz 
in 20%ig. HCl zu 10,5358 g gel.)- l-Isoleudn achmeckt im Gegenaatz zum bitteren 
d-Isoleuein suB. (Biochem. Ztachr. 63. 379—401. 6/6. [24/4.] Breslau. Landwirtsch.- 
technol. Inst. d. Uniy.) RlESSEB.

M. Klaeser, licdulction von Nitraten zu Nitriten und Ammoniak durch Bak- 
terien. Kurze Mitteilungen. Unter Nitratreduktion wird hier die B. von Nitrit 
und Ammoniak aus Nitrat, sowie yon Ammoniak aus Nitrit yeratanden. Zunachst 
wurde allgemein daa Yerhalten der Bakterien Nitraten gegeniiber festgestellt. Ala 
Nahrlsg. wurde eine moglichst einfache ohne Peptonzusatz gewahlt (1,OKNOS, 
l,0Dextroae und 100,0M.-Nahrlsg.). Von den 28 untersuchten Bakterien kommen 
zwanzig in dieser Nahrlsg. zur Entw., die meiaten in ziemlich starkem MaBe. Unter 
den gegebenen Bedingungen speieherten die Bakterien nur Nitrit oder nur Amino- 
uiak oder Nitrit und Ammoniak zugleich. Die aeht in dieser Nahrlosung nicht 
wachaenden, anseheinend Nitrate nicht ais N-Quelle beniitzende Bakterien ver- 
mochten mit Auanahme von Bac. robuatua bei Ggw. von Pepton sicherer Nitrat 
zu reduzieren, so daB sicher 27 Nitrat zu reduzieren und Ammoniak oder Nitrit 
oder beides in der Nahrfl. anzuhaufen yermogen. Nitrit wurde von nur 16 Bak
terien angegriffen, meiatens nur schwach. — Hinsichtlich der G if tw irk u n g  der 
N itr ite  wurde wahrscheinlich gemacht, daB die Nitritanhaufung wegen der Gift- 
wrkg. unterbleibt; bei Ggw. yon Pepton konnen die Bakterien ganz auBerordent- 
lich groBe Nitritmengen yertragen.

Die biaher ubliche E in te ilu n g  d e r N i t r a t  re d u z ie re n d e n  B a k te r ie n  in 
Nitrit- und Ammoniakbildner ist nicht richtig. Die Nitrit- oder Ammoniakbildung 
iat besonders yon der Zua. der Nahrlsgg. u. von der in dieaen achlieBlich herrschen- 
den Rk. abhangig. Bei alkal. Rk. wird yorzugsweise Nitrit, bei s aur er Ammoniak 
gebildet. Durch geeignete Auswahl der Kohlenstoffyerbb. laBt sich die gewunschte 
Rk. und damit Nitrit- oder Ammoniakbildung herbeifuhren. Die Salze der orga- 
nischen SS. yermogen dabei alkal., Deitrose hingegen saure Rk. zu bewirken. — 
Quantitative Veras. mit Bac. subtilis, tumescens und petaaetis lieBen einen V er- 
gleich  zw ischen  B a k te rie n w a ch s tu m  und der M enge des z e rse tz te n  
N itra te s  ziehen. Die yon einer Spezies yerbrauehte Menge Nitrat (Reduktiona- 
groBe) iat der Zahl der in einer bestimmten Periode des Vers. yorhandenen Bak
terien ungefahr proportional. — Die Nitratreduktion gehort hochatwahracheinlich 
zum plastiachen Teil de3 Stoffwechsels, erfolgt also lediglich, um der Zelle den 
notigen Stickstoff zuzufiłhren, nicht um den Sauerstoff auszunutzen, wie man bis- 
her anzunehmen geneigt war. — Die G a sb ild u n g  (bei Bac. asteroaporus) unter
bleibt in Peptonlsgg. bei Ggw. geringer Mengen yon Nitrat und Nitrit so laDge, 
bia samtliches Nitrat, bezw. Nitrit aufgezehrt iat. — Aus Ammoniak bilden die 
Bakterien nicht Nitrat und Nitrit, ebenso wenig aus Pepton, dagegen bilden fast 
alle Bakterien aus dem Pepton Ammoniak. — Am SchluB finden sich Bemerkungen 
uber die Arbeitsweise beim Nitrat-, Nitrit- und Ammoniaknachweis, sowie bei der 
Bakterienzahlung. (Ber. Dtsch. Botan. Ge3. 32. 58—61. 26/2. [16/1.] Bot. Inst. d. 
Uniy. Marburg.) BLOCH.
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C. M ontanari, Einmrkung von lieizmitteln auf nitrifiziercnde Bakterien.
I. H itte ilu n g . Bei den Verss. dienten ais Reizstoffe Mn-Salze, und zwar MnOj, 
MnCOa u. MnS04. Es ergab sich, daB vor allem den ais Osydationsmitteln wirken- 
den Yerbb., Mn02 und MnCO,, eine yerstarkende Wrkg. auf die NitriGzierung zu- 
kommt. (Staz. sperim. agrar. ital. 47. 441—48. [Marz.] Mantua. Chem. Lab. der 
Techn. Inst.) Grim m e .

Hygiene und Nalirungsmittelcliemie.

Armand Gautier und Paul Clausmann, Bas Fluor in den Mineralwassern. 
(Ygl. S. 160.) Die von den Vff'. in Meerwasser u. einer groBen Anzahl yon Mineral
wassern ausgefiihrten Fluorbestst., dereń Ergebnisse hier im einzelnen nicht wieder- 
gegeben werden konnen, lassen folgendcs erkennen. Das Fluor findet sich in allen 
Mineralwassern in wechselnden Mengen — von 0,15—6,32 mg pro 1 — vor. Am 
fluorreicbsten sind die aus Urgestein entspringeuden Wasser, yon denen wieder 
die NaHCO,-haltigen. Die k. Mineralwasser aus geringer Tiefe, vor allem die gips- 
haltigen, konnen iiber 2 mg Fluor pro 1 enthalten. Bei den Mineralwassern gleicher 
Gattung scheint der Fluorgehalt unabhiingig yon der Temp. des W. zu sein u. mit 
dieser nicht zu steigen. Bei den k. und w. Mineralwassern derselben Lage schwankt 
der Fluorgehalt im allgemeinen mit dem Salzgehalt, ohne jedoch diesem proportional 
zu sein. Die Schwefeląuellen zeigen den groBten Fluorgehalt, bezogen auf 
Trockenriickstand. Mineralwasser aus der gleichen Gegend konnen einen sehr ver- 
schiedenen Fluorgehalt zeigen. Im Meerwasser schwankt der Fluorgehalt sehr 
wenig mit der Lage u. Tiefe des W.; im Mittel betragt der Gehalt 0,33 mg pro 1. 
Erdbeben konnen yon direktem, sehr wesentlichcm EinfluB auf den Fluorgehalt der 
Mineralwasser sein. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 158. 1631—40. [8/6.].) DOster b .

Andre Kling, Gelin und Lassieur, Unlersuchungen iiber die Veranderung der 
mit Dichromat versetzten Milch. Vff. studierten den EinfluB einer Erhohung des 
Dichromatzusatzes zur Milch von 1 auf 3%o uud yergleichsweise die yon DENIGES 
empfohlene Konseryierung der Milch durch Phenol. Aus den Ergebnissen laBt 
sich folgern, daB das Dichromat, wenn es auch nicht das ideale Konseryierungs- 
inittel ist, unter den beąuem zu handhabenden Mitteln praktisch doch die besten 
Resultate liefert. Zu empfehlen ist jedoch, den Dichromatzusatz yon 1 auf 3%o 
zu erhohen; eine Oiydationswrkg. ist selbst bei relatiy hoher Temp. nicht zu be- 
fiirchten. Es ist aber nicht auBer acbt zu lassen, daB das Dichromat die wahrend 
der Aufbewahrung der Milch vor sich gehende Veranderung nicht merklieh yer- 
mindert, sondern nur das Gerinnen der Milch langere Zeit yerhindert und dadurch 
eine yollstandige Analyse der Milch innerhalb dieser Zeit ermoglicht. (Ann. des 
Falsifications 7. 244—50. Mai.) DOsterbehn.

H. Droop Richmond, Die Zusammensctzung von Milch und Milcherzeugnissen. 
(Vgl. Vf., The Analyst 38. 252; C. 1913. II. 373.) Die Zus. yon 19807 von Farmen 
stammenden Milchproben war im Jahresmittel (1913) fiir:

D. Trockenruck- 
stand % Fett % Fettfreier Trocken- 

riickstaud %

Morgenmilch . . . .
Abendmilch...................
im Mittel........................

1,0319
1,0315
1,0317

12,34
12,62
12,48

3,52
3,83
3,67

8,82
8,79
8,81

Ein geringes Fallen des fettfreien Trockenriickstandes fand auch 1913 in den
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Honaten Juli, August und September statt. In den einzelnen Honatsmitteln 
achwankte der Gehalt an fettfreiem Troekenriickstande (%) von 8,68—8,89, Milch
zucker 4,50—4,68, Proteinen 3,38—3,55, Aache 0,73—0,76. Der Gehalt an Proteinen 
wurde aua der Aldebydzahl, der an Milchzucker aua dem Unterachiede berecbnet. 
Je 1 Probe Z ieg en m ilch  (a.) und F ra u e n m ilc h  (b.) ergaben (°/0):

D...........................
Trockenrtickstand 
F e t t ...................

a. b.
1,0337 1,0279 

12,66 8,28
3,42 0,97

M ilchzucker................... 4,71
P r o te in e ........................3,66
A a c h e .............................0,77

b.
5,80
1,12

0,39.

Die Zua. der Frauenmilch war anormal. Die A ld eh y d zah l von 14 Sahne- 
proben, mit 24,2— 60,2°/0 Fett, bezogen auf fettfreie Substanz, achwankte von 19,0 
bis 23,1 und betrug im Mittel 20,8; sie entapricht der von Milch und eignet sich 
somit zum Nachweise einer Wasseru/ng von Sahne. (Tho Analyst 39. 243—48. 
Juni. [6/5.*].) R O h le .

J. Tillmans, A. Splittgerber und H. Riffart, Nachtrag zu der Arbeit: 
„Uber Bestimmung und Bedeutung des Ammoniakgehaltes der Milch.'1 (Ztschr. f. 
Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 27. 59; C. 1914. I. 1365.) Es wird auf eine Ar
beit von R u llm a n n  (Biochem. Ztachr. 32. 446; C. 1911. II. 571) verwieaen, in der 
aich auch Angaben iiber den NHS-Gehalt der Milch finden. (Ztachr. f. Unters. 
Nahrgs.- u. GenuBmittel 27. 801. 1/6.) R O hle .

0. Gratz und St. Szanyi, Beteiligen sich bei den Sartkasen die E m y  me der 
Sindenflora an der Kdsestoff- und Fdtspaltung des Kaseinnern? Die Best. dea N 
(in W. 1. N, Zers.-N, NHS-N) und der Saurezahlen in den yerschiedenen Schichten 
von Hartkasen zeigt eine Verteilung der Fraktionen, die eino Beteiligung der 
Enzyme der bakteriellen Rindenflora an der EiweiB- u. Fettspaltung im Kaseinnern 
auaachlieBt. Auch theoretiache Erwagungen sprechen entachieden gegen eine 
Diffusion der Enzyme von der Kaaerinde ina Innere. (Biochem. Ztachr. 63. 436—78. 
6/6. [27/4.] Magyaróyfir. K. ungar. milchwirtsch. Yers.-Station.) R ie sse b .

E. P. HauBler, Beitrdge zur Kenntnis des „Beifens11 des Eognaks. Es sollte 
festgeatellt werden, in welchem MaBe Kognak oder Weindestillat aeinen Gehalt an 
den ihm eigentiimlichen Stoffen durch Einw. von Eichenholz yerandert. Zu dem 
Zwecke wurden aelbat hergeatellte Weindeatillate mit gewiaaen Mengen zerkleinerten 
Eichenholzes in Flaschen aua weiBem oder braunem Glaae luftdicht verschlossen 
u. im Dunkeln oder dem Lichte ausgesetzt aufbewahrt. Von Zeit zu Zeit wurden 
Proben entnommen und mehr oder weniger eingehend analysiert. Ahnliche Yerss. 
wurden auch mit verd. A. an Stelle von Weindestillat ausgefuhrt. Die Unteras. 
ergaben, daB infolge der Einw. des Eichenholzes sich der Gehalt der Weindestillate 
und verd. A. an A., hoheren Alkoholen, Estem, geaamter u. fliichtiger S., Estrakt, 
Asche und reduzierenden Beatandteilen andert. Ferner wurden dem Eichenholze 
Stoffe entzogen, die mit einigen Reagenzien aufYanillin positive Befunde ergaben. 
Der Gehalt an A lkoho l lieB im allgemeinen mit der Zunahme der Dauer der 
einzelnen Verss. eine Abnahme erkennen, was auf eine Oiydation und vielleicht 
auf Verdunsten von A. beim ÓfFnen der Flasche und aaf Absorption von A. durch 
das Eichenholz zuriickgefiihrt werden kann. Der Gehalt an h o h eren  A lkoholen  
lieB weder eine Btetige Zunahme, noch eine atetige Abnahme erkennen, wahrend 
der Gehalt an E a te rn  und f l i ic h tig e n  SS. bia auf wenige Ausnahmen bestandig 
zunahm. Auch der Gehalt an G eaam tsiiu re  und an E s t r a k t ,  sowie an re d u 
z ierenden  S to ffen  nahm stetig zu, der Gehalt an A sche achwankte von der



dritten Probenahme an nur sehr wenig. (Ztschr. f. offentl. Ch. 20. 184—97. 
30/5. [1/5.].) KOh l e .

P. M ollies, Uber die Zusammensetzung und den Nahricert der frischen Keime 
von Soja liispida. Gefunden wurden in den frischen Keimen: 93,37°/0 W., 0,38% 
Mineralstoffe, 2,34% N-Substanzen, darunter 0,86°/„ EiweiBstoffe und l,48°/o Nicht- 
eiweiB, 0,03% Fett, 3,88% Kohlenhydrate, darunter 0,63% Cellulose, 1,50% Ge- 
aamtzucker, ausgedriickt ais Glucose, 0,66% reduzierende Zucker. D er Niibrwert 
entspricht 24,33 Calorien and 5,93 Niihrwerteinheiten. In bezug auf ihren Nabr- 
wert gleichen die Sojakeime den Spargeln und Endivien. (Ann. Chim. analyt. 
appl. 19. 217—19. 15/6. Paria. Trinkwaaaerlab.) DOs t e r b e h n .

B. H. Kepner, Physikalische Faktoren, die den Prozentgehalt an nassem und 
troćkencm Kleber in Weizenmehl beeinflussen. Vf. kommt auf Grund seiner Verss. 
zu folgenden Schliisaen: Auf die Exaktheit der Resultate ist die Genauigkeit der 
Mischung von groBem EinfluB, ein UberschuB von W. erhoht, Mangel an W. er- 
niedrigt die Ausbeute an nassem Kleber, auf den Gehalt an trockeuem Kleber sind 
sie ohne EinfluB. Warmes W. vermindert die Ausbeute an nassem Kleber, hartes 
W. setzt die Ausbeute an nassem u. trockenem Kleber herauf. (Journ. of Ind. and 
Engin. Chem. 6. 481—82. Juni. [28/1.] Port Colborne, Ont. Weizen- u. Mehlunters.- 
Lab. der Mapie Leaf Milling Co. Ltd.) Gkimme.

J. F. Liverseege und G. D. Elsdon, Bemerkungen uber Griese („Sharps“). 
Beim Vermahłen von Weizen werden etwa 70% Mehl, 10% grieaige Substanz 
(,,Sharps“) u. 20% Kleie erhalten. Es sollte festgestellt werden, welche zuliissige 
Hochstgrenze fiir den Gehalt des Griesea an Asche und Sulfat (ais Gips, CaSO* -j- 
2HaO) angenommen werden kann. Bei 6, ala rein anzusehenden Proben schwankte 
der Gehalt an Asche von 2,63—4,97% und an Gips von 0,02—0,22%; ala zulassiger 
Hochatwert fiir den Gehalt an Gips sind nach Meinung der Vff. 0,5% anzunehmen. 
(The Analyst 39. 251—52. Juni. [6/5.*].) ROhle.

Morris J. Badin, Mitteilung uber den BenzoesiiuregehaU von Pflaumen und 
Preiselbeeren. Die Untersa. des Vfs. ergaben fur Pflaumen einen mittleren naturellen 
Gehalt von 0,05% Benzoesiiure, bei Preiselbeeren von 0,06%. Die Extraktion er- 
folgte nach der Methode KutłGERs, die Best. sowohl durch Sublimation wie durch 
Titration. (Journ. of Ind. and Engin. Chem. 6. 518. Juni. [7/3.] New-Haven, Conn. 
S h e f f ie l d -Lab. f. physiol. Chem. d. YALE-Univ.) Gr ijim e .

Mcdlziniselie Chemie.

Giacomo PigMni, Chemisehe und biochemische Untersuchungen uber das Nervtn- 
system unter normalen und pathologischen Bedingungen. VI. Mitteilung. Beitrag 
zur chemischen Zusammensetzung des Gehirns bei der progressiven Paralyse. II. 
(Vgl. P ighini u. Carbone, Biochem. Ztschr. 46. 45; C. 1913. I. 187.) Die Analyse 
einer Reihe yon Gehirnen von Paralytikern, nach der Methode yon F ra n k e l  
durchgefiihrt, ergab charakteristische quantitative Veriinderungen der einzelneu 
Fraktionen gegeniiber normalen Gehirnen. Die frische Subatanz ist reicher an W. 
In der Trockenaubstanz findet man eine Zunahme der EiweiBmasse, die ungefahr 
den Wert der Lipoidmasse erreicht. In dieser selbat ist daa Choleaterin prozentual 
yermehrt, wahrend die gesattigten Phoaphatide und Cerebroside, besonders aber 
die Fraktion der ungeaattigten Phosphatide (Leukopoliin und Kephalin), stark ver-



345

mindert sind. Die zur chemiach nachweisbaren Verminderung der Lipoide in 
scheinbarem Widerspruch stehende Vermehrung der histologisch nachweisbaren 
degenerativeu Lipoidbildung im Paralytikergehirn erklart sich durch die Annahme, 
daB im erkrankten Gehirn nicht farbbare komplexe Lipoidyerbb. in fiirbbare Lipoide 
gespalten werden. Dadurch kann histochemisch eine Lipoidyermehrung auch da 
yorgetśiuscht werden, wo die chemische Analyse eine tatsachliche Abnahme dieser 
Yerbb. feststellt. Das Cholesterin nimmt neben den anderen Lipoiden eine Sonder- 
stellung insofern ein, ais es prozentisch vermehrt ist, seine absolute Menge also 
bei dem krankhaften ProzeB mindestens nicht abgenommen hat. (Biochem. Ztsehr. 
63. 304—35. 6/6. [21/4.] Iieggio Emilia. Wissenschaftl. Lab. des Psyehiatr. Inst.)

R iesser .

Giacomo Pighini, Chemische und biochemische Unłersuchungen uber das Ntrten- 
system unter normalen und pathologisclien Bedingungen. VII. Mitteilung. Carlo 
Fontanesi, Uber die Autolyse des Nervensystems. I. Bei der aseptischen Autohjse 
des Gehirns von Hunden treten in den Neryenzelien, insbesondere in den Pyra- 
midenzellen der Rinde, in geringerem MaBe auch in einigen Gliaelementen, Kornchen 
auf, die histochemisch mit Ililfe verscbiedener Fiirbemethoden ais Lipoidstoffe 
charakterisiert wurden. Wahrscheinlich handelt es sich um ein Freisetzen yon 
Lipoiden aus komplexen Lipoidyerbb. analog der „Verfettung“ anderer Gewebs- 
zellen. Auch eine Analogie mit den degeneratiyen Prozessen im Gehirn bei pro- 
gressiyer Paralyse (vgl. yorst. Ref.) diirfte bestehen. (Biochem. Ztsehr. 63. 336—52. 
6/6. [21/4.] Reggio Emilia. Wissenschaftl. Lab. des Psyehiatr. Inst.) R iesser.

Pliarmazeutisclie Chemie.

R. S tollś, Zur Bestimmung des Schmelzpunktes nach dem Deutschen Arznei- 
buch. Vf. empfiehlt, die Reinheit eines Praparates durch eine yergleiehende 
Schmelzpunktsbest. unter Benutzung einer absolut reinen Probe des betreffenden 
Prod. festzustellen und auch den F. des Gemisches der beiden Substanzen zu be- 
stimmen. Die reine Probe yerschafft man sich entweder durch wiederholtes Um- 
krystallisieren bis zur Schmelzpunktskonstanz oder bezieht sie von einer Sammel- 
stelle. (Ber. Dtseh. Pharm. Ges. 24. 280—82. [28/4.] Heidelberg.) DOsterbeiin.

0. Tunmann, Uber Mikrochemie und Biologie der Pflanzenstoffe. Vortrag iiber 
den gegenwartigen Stand der Mikrochemie und Biologie der Pflanzenstoffe unter 
besonderer Beriicksichtigung der Harze, iith. Ole, Alkaloide, Glucoside u. Schleime. 
(Ber. Dtsch. Pharm. Ges. 24. 253—80. [7/5.*].) DOsterbeun.

0. Anaelmino und C. Rippin, Der Schwefelbadzusatz Thiorubról. Es wurden 
2 Proben yon Thiorubrol, von denen die eine rot, die andere mit Fluorescein griin 
gefarbt war, einer Unters. unterworfen, mit folgendem Ergebnis: Thiorubrol und 
seine Lsgg. riechen nicht nach Schwefelwasserstoff, Metalle werden nicht angegriffen; 
eine Heparrk. tritt nicht auf. Wird Thiorubrol auf die Epidermis gebracht, so ruft 
es keine Farbung des Bleipapiers heryor (also Abwesenheit yon Schwefelwasser
stoff). Die wss. Lsg. des Thiorubrols wurde mit HG1 angesauert; die ausgeschiedene 
Fettsaure betrug 64,6—63,5°/0. Der Sehwefelgebalt der Fettsaure betrug berechnet 
auf die Fettsaure 2,5—2,6%, bereehnet auf Thiorubrol 1,6—1,7°/0. Es liegt eine 
weiche iiberfettete Schwefelseife vor, die mit Ausnahme des geringen ais Sulfat- 
schwefel (0,1—0,16% S) enthaltenen Sehwefels den Schwefel in einer an die Fett
saure gebundenen Form enthalt. Die Menge Schwefel in einem mit Thiorubrol be-
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reiteteten Bade ist 0,01 g im Liter, alao fast das Doppelte des Aachener Thermal- 
wassers. (Apotb.-Ztg. 29. 440—41. 20/5. Pharmaz. Inst. Univ. Berlin.) B loch .

Lnigi Carcano, Nochmdls iiber hellcs und dunkles Lecithin. Fortsetzung der 
Polemik gegen E . Me r c k  (vergl. S. 158). (Boli. Chim. Farm. 53. 69 —70. 31/1. 
Mailand.) GRIMME.

Gino B ianchini, Uber die Unvertraglichkeit zicischen Salol, Sulfonal und 
ft-Naphthol. Unter Unyertraglichkeit wird die mangelnde Mischbarkeit in pharm a- 
zeu tischem  Sinno yerstanden. Zur naheren Unters. deraelben werden die Ab- 
kuhlungskuryen aufgenommen. System: S u lfo n a l -f- ^ -N a p h th o l. Die eutek- 
tisehe Temp. iat 67°, die eutektische Konzentration 38 Mol.-0/,, Sulfonal. Misch- 
barkeit im featen Zustand findet nicht atatt. Salol -f- |9 -N aphthol. (?-Naphthol 
nimmt bia 20 Mol.-% Salol in fester Lsg. auf. Eutektische Temp. 34,5°, Konzen
tration S0 Mol.-% Salol. Salol -f- Sulfonal. Eutektische Temp. 34°, Konzen
tration 92 Mol.-°/o Salol. Im te rn a re n  System  wird die Loslichkeit yon Salol 
in /S-Naphthol im featen Zuatand nicht merklich durch Anwesenheit yon Sulfonal 
beeinfluBt. Doch setzt daa letztere die Verfluaaigungstemp. der Mischung der beiden 
ersteren Subatanzen herab, wenn auch nicht unter 27°. In der pharmazeutischen 
Praxia iat ea nicht ratlich, Sulfonal aueh den an ^?-Naphthol reichen Gemischen 
yon dieaem und Salol hinzuzufugen, falla man dieae Subatanzen in Tabletten 
ordinieren will. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] 23. I. 608—15. 19/4. Neapel. 
Chemisch-pharmazeutiachea Inst. d. Uniy.) B y k .

R. Goerlich, Zum Nachweise empyreumatischer Verunreinigungen im Liquor 
Ammon. caust. Auf Grund umfassender Yeraa. stellt Vf. fur Salmiakgcist folgende 
Reinheitakriterien auf: Der Liquor darf nach dem Abatumpfen mit S. bis zur fast 
neutralen Rk. keinerlei fremdartigen Geruch zeigen. Beim Neutraliaieren mit HNOs, 
ebenao beim Uberaattigen darf keine Fiirbung auftreten. Wird der Liąuor nach 
dem Neutraliaieren mit 7i#o'n* KMn04-Lsg. his zur eben bleibenden Rotung ver- 
sotzt, so aoll die Farbung mindeatena 1 Min. bestehen bleiben. (Pharmaz. Ztg. 59. 
460-61. 10/6.; 472-73. 13/6.) Grim m e .

Agrikulturclieuiic.

R. R. Tatlock und R. T. Thomson, Uber die durch den Schwefligsaure- und 
SchicefeUduregehalt der Luft verursachłen Vegetationsschdden. Bei den Veras. der 
Vff. wurden keine Sulfite in Pflanzen gefunden, so daB nur Sulfate beatimmt zu 
werden brauchten, um herauszufinden, ob diese den normalen Gehalt iiberateigen, 
wenn tatsachlich eine normale Menge dayon fixiert wird. Jedoch ist diese Art der 
Behandlung der Frage gefahrlich und unberechtigt. Es wurden je 5 g der Blatter 
yon yerachiedenen Baumen, yon Graa etc. mit 100 ccm W. u. 20 ccm HC1 mehrere 
Stunden atehen gelassen, dann filtriert, mit BaCI, gefallt und der Niederschlag 
mit kaltem Wasser gewaschen. Auf zwei Grundlagen muB die Ansicht basiert sein, 
ob eine Schadigung stattgefunden hat. 1. Der Prozentgehalt an gefundenem SOs 
muB betriiehtlich uber dem der in reiner Atmosphare gewachsenen Pflanze liegen.
2. Das Blatt oder der sonstige Pflanzenteil muB bei der Befeuchtung der Ober- 
flache mit W. eine saure Rk. mit gutem Lackmuspapier zeigen. Phenolphthalein 
ist fiir diesen Zweck yollstiindig unbrauchbar, da auch normale Salze des Ammo- 
niuma und anderer Basen damit reagieren. — Aus ihren Beobachtungen ziehen die 
Yff. den SchluB, daB die Luft sogar von yiel Kohlen konsumierenden Stadten nur
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unter auBcrgewohnlichen Umstanden sauer ist und solbst dann innerhalb enger 
Grenzen (z. B. bei Verbrennung von hocbachwefelhaltiger Kohle mit 5—6% S). Auch 
in diesen Fiillen ist die Wrkg; nur lokal und wenn sich dio S. durch die um- 
gebende Luft zerstreut hatte, konnte keine AciditiŁt mehr nachgewiesen werden. 
(The Analyst 39. 203—10. Mai. 1/4.].) B loch .

Th. Pfeiffer und E. B lanek, Beitrag zur WirJcung des Schwefels auf die 
Pjlanzenproduktion, sowie zur Anpassung der JErgebnisse von Fcldversuchen an das 
Gauflsche Fehlerwahrscheinlichkeitsgesetz. Der Schwefel hat auf dem Versuchsfeld 
der Vff. weder eine Vermehrung der Pflanzenproduktion (Hafer), noch eine bessere 
Ausnutzung des Stickstoflkapitals im Boden yeruraacht. Ea ist dabei vielmehr 
umgekehrt in beiden Richtungen eine Schadigung zu yerzeichnen gewesen, die 
aber durchschnittlich eine sehr geringe Hohe erreicht u. yon der einfachen wahr- 
Bcheinlichen Schwankung gar nicht oder nur wenig uberschritten wird, so daB ihr 
keinerlei Bedeutung zugeachrieben werden kann. Die yon anderer Seite ver- 
offentlichten, auBerordentlich gUnatigen Erfolge einer Schwefeldiingung entbehren 
durchweg infolge dea Fehlena von Parallelyerss., bezw. dea Mangels der Berech- 
nung der wahracheinlichen Schwankungen der erforderlichen niiheren Unterlagen 
und sind daher yorliiufig mit groBer Vorsicht zu yerwerten. Dabei wollen die VfŁ 
nicht bestreiten, daB der Schwefel unter Umatanden, namentlich bei der Bekampfung 
von Pilzkrankheiten, gewisse Yorteile zu bieten yermag. — Die Vff. bringen auch 
neuea Beweismaterial dafiir vor, daB die Ergebnisse von Feldyerss. sich dem G acsz- 
schen Fehlerwahrscheinlichkeitsgesetz in befriedigender Weise anpassen. (Landw. 
Ver8.-Stat. 83. 359—84. 26/2. 1914. [Okt. 1913.] Breslau.) B loch .

Th. Pfeiffer und E. Blanek, Bas Yerhalten des Eafers und der Lupinen ver- 
schiedenen Phosphorsaureąuellen gegeniiber. Das 11. CaHP04 wird vom Hafer weit 
besser ala von den Lupinen yerwertet; ahnlich yerhalten sich nach SCHULZE 
Superphosphat u. Thomasmehl. — Die vom Hafer yerhaltnismaBig hoch auanutz- 
baren Phosphorite bieten den Lupinen eine annahernd gleich gute Phoaphorsaure- 
quelle. — Der dritte benutzte Pbosphorit und die im Oberaande yorhandenen 
Phosphorsaureyerbb. sind fur die Lupinen leichter zuganglich ala fur den Hafer, 
und ebenso nach SCHULZE unentleimtes und entleimtes Knochenmehl. — Der 
Waaseryerbrauch des Hafera ist ein hoherer ala deijenige der Lupinen, und der 
zugunaten der letzteren sprechende Unterschied in der erwahnten Ausnutzung ge- 
wiaser Phosphate kann daher nicht aus einer etwaigen starkeren Beteiligung des 
W. an dem LosungsprozeB erklart werden. — Eine gewiase Abneigung der Lu
pinen fiir leichter 1. Phosphate, ihreVorliebe fur die schwerer zuganglichen Verbb. 
spricht fiir eine Mitwirkung organiacher SS. im Wurzelsaft am Losungayorgange. 
— Die Lupinen haben die Phoaphoraaureąuellen bei Vermeidung einer Beigabe 
yon NH4N03 sogar etwas besser ausgenutzt, so daB die genannte Stickstoffyerb. 
bei dieser Pflanzenart nicht losend gewirkt hat. Stellt man aich auf den Stand- 
punkt, daB Ammoniumnitrat bei Cerealien in anderer Weise zur Geltung kommt, 
so muB der Unterschied im AufachlieBungsyermogen yon Phoaphaten beim Hafer 
und bei den Lupinen ais ein noch acharferer bezeichnet werden. (Landw. Vers.- 
Stat. 84. 93—118. 14/4. Breslau.) B loch.

E. Haselhoff, Vtrsuche mit Stickstoffdiingern. Die Veras. bezweckten die Fest- 
stellung des Dungewertes yon Kalkstickstoff, Stickstoffkalk, Harnstofi und Harn- 
atoffpraparaten, ferner yon Kalksalpeter, Schlosingsalpeter, Natriumnitrat, Bukk- 
HEISERschem Salz und Galalith im Vergleich mit Chilesalpeter u. schwefelsaurem 
Ammonium, und zwar insbeaondere auch hinaichtlich der Zeit der Anwendung und
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der Art der Unterbringung. Sie batten die folgenden Ergebniase: Im Durchachnitt 
aller Yerss. kann die Wrkg. des N in Ammoniumsulfat derjenigen des Salpeter-N 
gleichgesetzt werden. Auf Lehmboden ist die Wrkg. beaser wie auf Sandboden. 
Die Anwendung im Herbat ist vorteilkafter wie die Friibjahrsanwendung. — Kdlk- 
oder Norgesalpeter hat bei Halmfriiehten teila dieselben, teils etwas geringere Er- 
trage gegeben wie Chilesalpeter. Auf Sandboden iat diese Wrkg. gunstiger wie 
auf Lehmboden. Im allgemeinen wird man die Wrkg. der beiden Diinger gleich- 
stellen konnen. Bei Mohren hat Kalksalpeter teils besser, teils nicht ganz so gut 
wie Chilesalpeter gewirkt; durch Zusatz von Kochsalz ist der Ertrag etwas ge- 
steigert worden. — Schlosingsalpeter, der sich von dem Kalksalpeter durch den Ge- 
halt an freiem Kalk unterscheidet, hat sich bei Sommerweizen und Sommergerste 
ais dem Chilesalpeter gleiehwirkend erwiesen. Die Anwendung dieses Diingers 
hat bei Weizen ais Kopfdunger keinerlei nachteilige Wrkg. gezeigt. — Kalisalpeter, 
ein aus Kalkaalpeter hergestellter Diinger, hat bei Sommergerste wie Chilesalpeter 
gewirkt. — Ammoniumnitrat wirkte zum Teil besser, im Durchschnitt aber ebenso- 
gut wie Chileaalpeter. — Natriumnitrit hat allgemein den mit Chilesalpeter er- 
zielten Ertrag nicht gebracht; bei der Anwendung im Friihjahr ist der Ernteausfall 
stiirker wie bei der Anwendung im Herbst. Es ist noch besonders auf die Beein- 
triichtigung der Keimung der Samen durch Natriumnitrit binzuweisen; die bisher 
im Kalksalpeter beobachtete Menge an Nitrit ist aber so gering, daB der Diinge- 
wert des Kalksalpeters dadurch nicht herabgesetzt wird. — Kalkstićkstoff hat auf 
Gerste bei der Anwendung im Herbat besonders nach tiefem Unterbringen im Boden 
sehr gUnstig und besser wie Chilesalpeter gewirkt. Im Friihjahr ist die Wrkg. 
des Kalkstickatoffs besonders bei flachem Unterbringen de3 Diingers zum Teil er- 
heblich geringer wie diejenige des Chilesalpeters. Jedoch zeigte sich hier ebenso 
wie nach dem im Herbst angewendeten Kalkstićkstoff eine nachteilige Wrkg. auf 
die Keimung. Bei Hafer sind die Ertragsunterachiede nach Kalkstićkstoff- und 
Chilesalpeterdungung nicht so erheblich; auf Sandboden sind sie groBer; bei Be- 
riickaichtigung der Nachfruchte tritt allerdings allgemein die geringere Wrkg. dea 
Kalkstickstoffs hervor. — Stickstoffkalk wirkte im groBen und ganzen wie Kalk- 
atickatoff, zum Teil etwas geringer. — Ilarnsłoff steht in der Wrkg. dem Chile
salpeter nicht nach; er ist sogar zum Teil letzterem uberlegen gewesen. Auf Lehm
boden ist die Wrkg. etwas gunstiger wie auf Sandboden. — Salpełersaurer Harn- 
stoff und salpctersaures Guanidin wirkten wie Harnatoff. Der mit Guanidin erzielte 
Erfolg ist nur sehr gering. — JBurkheisers Sali, welches zu rund J/3 aus Ammo- 
niumsulfit, zu 2/s aus Ammoniumsulfat besteht, bleibt bei den Verss. mit Buch- 
weizen und Senf etwas hinter Ammoniumsulfat zurttck, wirkte aber in einem 
anderen Yers. mit Gerste besser wie Chilesalpeter. — Galalith hat besonders auf 
Lehmboden eine gute Wrkg. gezeigt und steht hier dem Chilesalpeter kaum nach. 
Auf Sandboden geht der Ertrag nach Galalithdiingung zuriick, besonders nach 
Anwendung dieses Diingers in der groberen Form.

Der prozentische N-Gebalt der Ernteprodd. nimmt nach N-Diingung allge
mein zu.

In der A u sn u tzu n g  des Ammoniumsulfat-N ergeben sich im Vergleich zu 
deijenigen des Salpeter-N ahnliche Beziehungen, wie bei der Wrkg. dieser beiden 
N-Formen auf den Ertrag featgestellt worden sind. Die Ausnutzung des Ammo- 
niak-N iat bei der Anwendung des Diingers im Herbst und nach tiefem Unter
bringen gunstiger wie diejenige des N im Chilesalpeter oder dieser gleieh. Bei 
der Anwendung im Friihjahr und flachem Unterbringen tritt sie dagegen zuriick. 
Auf Lehmboden wird der N des Ammoniumsulfata besser, auf Sandboden nicht so 
gut ausgenutzt. In letzterer Hinsicht besteht bei Anwendung des Ammonium- 
sulfats ala Kopfdiinger zu Gerate das umgekehrte Yerhaltnis; auf beiden Boden ist
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ein Auafall gegeniiber dem Chilesalpeter-N vorhanden, und z war iat dieser auf 
Lehmboden recht erheblieh. — Die Ausnutzung des N im Kalksalpeter bleibt im 
Durchschnitt etwas hinter derjenigen des N im Chilesalpeter zuriick; sie ist im 
Sandboden giinstiger wie im Lehmboden. — Schlósingsalpctcr steht darin dem 
Chilesalpeter sehr nahe, Kalisalpeter etwas mehr zuriick. Der N im Ammonium- 
nitrat wird ebenfalls etwas geringer wie der Chilesalpeter-N ausgenutzt. — Natrium- 
nitrit erreicht in der Ausnutzung des N Chilesalpeter bei weitem nicht; besondera 
tritt sie bei der Anwendung dea Diingers im Friihjahr zuriick. — Die AuBnutzung 
des N im Kalkstickstoff ist bei der Anwendung dieses Dungera im Herbst u. nach 
tiefem Unterbringen gUnatiger wie bei Chilesalpeter. Dagegen bleibt Kalkstickstoff 
in dieser Hinsicht bei oberflachlichem Unterbringen im Herbst u. bei der Anwendung 
im Friihjahr, einerlei ob er flach oder tief untergebracht wird, hinter Chilesalpeter 
zuriiek. Auf Lehmboden ist die Ausnutzung des N im Kalkstickstoff besser wie 
auf Sandboden. — Stickstoffkalk yerhalt aich auch hier wie Kalkstickstoff. Be- 
sonders nach oberflachlichem Unterbringen des Diingera ist hierbei ein groBer 
Ausfall gegeniiber Chilesalpeter zu konatatieren. — Der N im Harnstoff wird besser 
ausgenutzt, wenn der Diinger mit dem Boden vermiacht wird, ais bei Verwendung 
desselben ais Kopfdiinger. Hinsichtlich des Gradea der N - Auanutzung ergeben 
sich nicht unerhebliche Abweichungen; zum Teil ist diese weit geringer wie die- 
jenige dea Salpeter-N; sie ateht deijenigen dea Ammoniak-N naher. Der N im 
salpctersauren Harnstoff u. im salpetersauren Guanidin wird ahnlich wie der Harn- 
stoff-N ausgenutzt. Der N dea Guanidins ist nur in sehr geringem Grade ver- 
wertet worden. — Die Ausnutzung des N im Burkheiserschen Sale iat aowohl 
gegeniiber der dea N im Ammoniumsulfat durch Buchweizen und Senf, wie auch 
durch Gerste gegeniiber derjenigen des Salpeter-N geringer geweaen. — Der N im 
Galalith ist durch die Yeraucbspflanzen nicht so gut verwertet worden wie der Sal
peter-N. Besonders giinstig iat die Auanutzung dea N im Galalith durch die Nach- 
fruchte. (Landw. Vers.-Stat. 84. 1—56. 14/4. Landw. Vera.-Stat. Harleahau8en, Kreia 
Caasel.) Bloch .

E. Blanek, Die Milcheiioeifistoffe ais Stickstoffdiinger. Ea iat yersucht worden, 
die bei der Herat. von Galalith (vgl. SlEGFELD, Ztachr. f. angew. Ch. 17. 1816; C. 
1905. I. 51) entatehenden Abfalle ais Diingemittel zu verwerten. Yf. bespricht 
einige GefaBverss., die HASELHOFF (Landw. Vers.-Stat. 84. 5) anstellte, und die 
einen Einblick in daa Wesen der N-Diingung dea Galaliths gestatten. Daa Er- 
gebnia dieaer Verss. iat, daB dem Galalith eine Wrkg. nicht unahnlich der des 
Chilisalpeters u. dea (NH,),SO.i zukommt, und daB er eine gunstige Wrkg. auf das 
Pflanzenwachstum ausiibt. Wie weit eine praktiache Verwertung des Galaliths fiir 
Dungezwecke in Frage kommen kann, wird durch dieae Ergebnisse jedoch nicht 
beriihrt. (Milchwirtschaftl. Zentralblatt 43. 281—85. 1/6. Hameln. Milchw. Inst.)

ROh l e .
Zuntz, Neuere Forschungen betreffend die Verfiitterung zuckerhaltiger Nahr- 

miłtcl. (Vortrag im Kursus fiir Fabrikleiter im Inst. fur Zuckerindustrie zu Berlin 
am 26/2. 1914.) Vf. bespricht Fiitterungsverss., die zum Zwecke dea Studiums des 
Verhaltens zuckerhaltiger Nahrmittel (Melasse u. Zuckerschnitzel) bei der Verdauung 
mit Pferden u. Schweinen und mit Wiederkauem angestellt wurden. Die Yerss., 
wegen dereń Einzelheiten auf das Original yerwiesen werden muB, lassen unter 
Zusammenfassung eigener Ergebnisse und des in der Literatur niedergelegten 
Materiales folgende Regeln ableiten: 1. Die M elasse hat wie alle Kohlenbydrate 
bei Pferden und Schweinen einen etwas hoheren Nahrwert ais bei Wiederkauern, 
gibt aber auch bei diesen noch eine sehr gunstige Ausnutzung. — 2. Um die 
Starkę der Garung der zuckerhaltigen Melasse im Pansen hintanzuhalten, empfiehlt

XVIII. 2. 24
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ea aich, dieae moglichst in einer einzigen Tagesportion, zeitlich getrennt von dem 
Rauhfutter und den eiweiBhaltigen Kraftfuttermitteln zu yerabreichen. — 3. Die 
organiachen SS. dea Futtera haben einen ihrer Verbrennungswarme entapreehenden 
Nahrwert. Die Einachrankung der Panaengarung durch SS. u. eingesauerte Futter- 
atoffe, die bei auagehebertem Panaeninhalt aehr deutlich zu yerfolgen iat, konnte 
bei Tieryera8. biaher nicht nacbgewieaen werden; wahrscheinlich wird ihr durch 
y e rB ta rk te  Speiehelabaonderung entgegengewirkt.

Die Z u c k e ra ch n itz e l gewahren eine beaondera zweckmaBige Art der Ver- 
wendung der Abfallprodd. der Rubenzuckerinduatrie fiir die Futterung. (Ztachr. 
Ver. Dtsch. Zuckerind. 1914. 485—98. Juni.) RtłHLE.

Mineralogische und geologiscke Clieinłe.

J. W. Nioholson, Uber die Atomgewichte der Elemente der Nebelfiecken. Die 
Beobachtungen von BOURGET, F a b r y  u . B disson  (vgl. C. r. d. l’Acad. dea aciencea 
158. 1017; C. 1914. I. 2202) geben dem Vf. Veranlaaaung, auf eine von ihm friiher 
(vgl. Monthly Noticea of the Royal Aatronom. Soc. London Nov. 1911) entwickelte 
Theorie hinzuweiaen, dereń Forderungen mit den Reaultaten obengenannter Foracher 
iibereinatimmen. Vf. hat gezeigt, daB die Linien der Spektren der Nebel aich durch 
dynamiache Schwingungen der Atome einer Anzahl von „einfachen Elementen“ er
klaren laaBen. Diese Elemente laaaen aich daratellen durch je einen „Elektrizitats- 
nodul“, der von einem Ring yon Elektronen umgeben iat. Iat — e die Elektrizitats- 
menge, die ein Elektron tragt, ao kann der Nodul die Mengen -f- e, —j— 2 e, -f- 3e . . . 
tragen; er iat nach Ru th er fo r d  die alleinige Quelle dea At.-Gew. Vf. hat ala 
Nebulium daa Element bezeichnet, daa aich aua einem Nodul -f- 4e u. einem Ring 
von 4 Elektronen zuaammenaetzt. Ala At.-Gew. dea Nebuliuma berechnet Vf. den 
Wert 1,31. Fur die Elemente Protowasserstoff (Nodul -j- e), Protofluor u. Arćhonium 
(Nodul -j- 6e) werden die At.-Geww. 0,0818, ca. 2 u. 2,945 berechnet. Im ganzen 
sind neun „einfache Elemente" moglich. Daa von B o c r g e t , F a b r y  u. BuiSSON 
studiertc Element, dem die Linie A 3729 und einige andere zukommen, iat wahr
scheinlich identisch mit dem Arćhonium. (C. r. d. 1’Acad. dea aciencea 158. 1322 
bia 1323. [11/5.*].) B u gge .

W. H. W aggam an, Die Phosphatłager der Vereinigten Staaten. Eine Be- 
aprechung der nordamerikaniachen Verhaltnisae nebat Berechnungen der Ergiebig- 
keit der Phosphatłager. (Journ. of Ind. and Engin. Chem. 6. 464—65. Juni. [20/3.] 
Washington. Bureau of Soils.) Grim m e .

Alfred M. Peter, Mitteilung iiber ein Schuarzbandcisenerz aus den Stearns 
Company-Kohlenminen und uber das Kalkmagnesiaverhaltnis in Carbonaterzen Ken- 
tuckys. Daa dunkelbraune Eiaenerz war horizontal mit Kohleneinschliiaaen schwarz 
gebandert und brach parallel der Banderung, D.18 dea lufttrocknen Erzes 3,268. 
Die Analyse ergab:

FejOa FeO AlsOs MnO CaO MgO Ps0 6 S SiO, Organ. Subst. CO, 
0,85 51,77 0,60 0,51 1,94' 3,57 0,0S Spuren 1,17 2,77 36,69

Durch CS2 laBt aich eine braune, bituminoae M. estrahieren. Daa Erz atellt 
also ein reines Eiaenerz dar, welches merkliche Mengen Mn, Ca und Mg enthalt. 
Daa Verhaltnis MnCOs : CaCOs : MgCO, iat 1 ; 2,94 : 7,81 oder rund 1 : 3 : 8 ,  daa 
Verhaltnia CaCO, : MgC03 1 : 2,66. Die Untera. von 71 Eisenerzeu aua Kentucky 
ergab, daB in allen der Mg-Gehalt den Ca-Gehalt uberwiegt, und zwar betragt er
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im Mittel 1 : 2,55 bis 2,66. (Journ. of Ind. and Engin. Chem. 6. 479—80. Juni. 
[11/2.*] Lesington. Landw. Vers.-Stat. fiir Kentucky.) GBIMME.

Tetsu Katayama, Die Untersućhung des Eohpetroleums ron Bioritsu, Formosa. 
Das Rohpetroleum von Bioritsu bildet ein beweglieheB, klares, braunliches 01, D .'6 
0.831. Bei der fraktionierten Dest. ging der Hauptanteil (ca. 50%) zwischen 100 
und 175° Uber. Der bei 300° noch nicht iibergegangene Anteil (13,2°/0)r ist bei 
Zimmertemp. fest. Die Kerosinfraktion (150—275°) ergab nach iiblicher Reinigung 
beim Verbrennen eine stark ruBende Flamme. N- und S-Verbb. waren nicht nach- 
weisbar. Eine Entfernung des ruBenden Anteiles durch Dest. war nicht moglich. 
Durch Schiitteln mit Essigsiiureanhydrid lieB sich das Ol in zwei Fraktionen teilcn, 
woboi der unl. Anteil (D. 0,804) mit leuchtender Flamme brennt, wiihrend der 1. 
Anteil (D. 0,864) der Trager des RuBens ist. Die Best. der Jodzahl (0,76) ergab, 
daB das RuBen nicht durch ungesattigte Verbb. bedingt ist, dagegen enthielt die 
ruBende Fraktion bedeutend mehr nitrierbare Bestandteile ais die nichtruBende. 
Die niihere Unters. ergab das Vorhandensein yon Anilin und dessen Homologen. 
Pikrinsaurezusatz bewirkte einen gelben, krystallinischen Nd. Raffination der 
Kerosinfraktion mit konz. HaS04 (D. 1,84) ergab ein stark leuchtendes Ól. (Journ. 
of Ind. and Engin. Chem. 6. 469—71. Juni. [1/4.] Taiwan-Sotoku-Fu Kenkyojo, 
Formosa. Institute of Science.) Grim m e .

Analytische Chemie.

J. P. Wibaut, Eine Modifikation der Jagerschen Methode sur Bestimmung von 
Wasserstoff und Methan. Durch Vermischen dea CuO mit Cerdioxyd liiBt sich die 
fraktionierte Verbrennung von I I  und CHi sehr beschleunigen. (Chemisch Week- 
blad 11. 498—500. 6/6. Amsterdam.) SCHONFELD.

N. P. Marasujew, Uber die Bestimmung des Durchsichtigkeitsgrades von Trink- 
und Gebrauchswassern. Vf. beschreibt an Hand einer Abbildung einen schnell u. 
leicht selbst herstellbaren App., der auch bei yerminderter Lichtzufuhr gleiche Er- 
gebnisse liefert, durch das subjektiye Sehyermogen des Beobachters nicht zu er- 
heblichen Fehlern fiihrt und einen Vergleichstest yerwendet. (Ztschr. f. Unters. 
Nahrgs.- u. GenuBmittel 27. 798—800. 1/6. [16/2.] St. Petersburg. Stfidt. Unters.- 
Amt.) RtrilLE.

P. Bohrisch, Uber V, o ■normale Natriumlhiosulfatlosung. Entgegen der ziem- 
lich yerbreiteten Ansicht, daB die Vio'n- Natriumthiosulfatlsg. nur kurze Zeit halt- 
bar ist, ha.lt sich diese Normallsg. langere Zeit tadellos, wenn sie in richtiger 
Weise hergestellt u. zweckmaBig aufbewahrt wird. Das zur Darst. yerwendete W. 
muB moglichst frisch deatilliert sein, andernfalls gut ausgekocht werden. Die Auf- 
bewahrung geschieht am besten in yollstandig gefiillten Flaschen, wobei es gleich- 
giiltig ist, ob diese in kiihlen Raumen oder bei Zimmertemp. aufbewabrt werden. 
Ebenso ist Lichtsehutz bei yollig gefiillten Flaschen unnotig. In yollen Flaschen 
halt sich die Thiosulfatlsg. mindestens 1 Jahr unyerandert. Auch in nicht yoll
standig gefiillten, ofters zwecks Entnahme yon Lsg. geliifteten braunen Flaschen 
halt sich die Thiosulfatlsg. uber ein halbe3 Jahr, ohne daB sich der Titer andert, 
wahrend sie sich in weiBen, nicht yollig gefiillten Flaschen sehr bald unter Ab- 
scheidung yon Schwefel zers. (Pharmaz. Ztg. 59. 360—62. 6/5. Dresden) B lo c h .

M. Kochmann, Uber eine Yereinfachung des Mikro-Kjelddhl nach J. Bang und 
den JY- Gehalt des Kammerwassers des Kaninchen- und Hundeauges. Vf. modifiziert

24*
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das BANGscbe Verf. zur Mikrobeat. des N (Biochem. Ztsehr. 51. 193; C. 1913. II. 
178) in einigen Punkten. Um ein Uberspritzen der KOH bei der Dest. zu yermeiden, 
yerwendet er ais Dest.-Aufsatz ein 40 cm langes, nur 3 mm weites Hartglasrohr 
und stellt dabei den Kjeldablkolben schrag; der von B a ng  empfohlene Glaswolle- 
bausch wird dadurch unnotig. Die Titration der vorgelegten V100 -n. HC1 wird 
statt nach B a ng  auf jodometrischem Wege, beąuemer mit Vioo‘n - NaOH ausgefiihrt, 
unter Benutzung yon 0,05 ccm Cochenilletinktur, dereń Sauretiter yorher zu be- 
stimmen und in Rechnung zu setzen ist. In 2 Probeanalysen mit 0,142, bezw. 
0,710 mg N wurden Werte erzielt, die 3,6—3,8% unter den berechneten blieben.

Die Best. des N  im Kammerwasser des Kaninchenauges ergibt mit Hilfe dieser 
Methode einen durchschnittlichen N-Gehalt yon 50,6 mg N in 100 ccm der PI. In 
den Augen eines Hundes wurden 43,93—44,09 mg N pro 100 ccm Kammerwasser 
gefunden. (Biochem. Ztsehr. 63. 479—82. 6/6. [27/4] Greifswald. Pharmak. Inst. 
d. Univ.) R iesser .

Paul Rudnick, W. B. Derby und W. L. L atshaw , Ein Yergleich von neu- 
traler Ammoniumcitratlósung mit Natriumcitratlosung und lll0-normaler Citronen- 
saurelósung. Vergleichende Bestst. von P ,0 6 mit neutraler NH4-Citratlsg. und Na- 
Citratlsg. ergaben, daB erstere viel besser iibereinstimmende Resultate liefert ais 
letztere, so daB sich die Verwendung von Na-Citrat zur Best. yon P5Os nicht emp- 
fieblt. Dagegen erhalt man bei Anwendung yon 7io"n - Citronensaurelsg. sehr gute 
Resultate, wobei noch die Vorteile ins Gewicht fallen, daB die 7i0-n. Saure viel 
leichter hergestellt und eingestellt werden kann ais die NH4-Citratlsg., auBerdem 
kann der Auszug mit h. W. umgangen werden, wodurch die Best. bedeutend ver- 
kurzt wird. (Journ. of Ind. and Engin. Chem. 6. 4S6—87. Juni. [6/4.*] Chicago. 
Union Stock Yards. Chem. Lab. von Armoor  & Co.) Gr ih m e .

J. R. Cain, Die Bestimmwig ton Kohlenstoff' in Stahl und Eisen nach der 
Bariumcarbonatmethodc. An der Hand einer Figur wird ein praktischer Filtratims- 
app. beschrieben, auBerdem macht Vf. auf einige Kunstgrifie in der Methodik auf- 
merksam. Betreffs Einzelheiten siehe Original. (Journ. of Ind. and Engin. Chem.
6. 465—68. Juni. [6/4.*] Washington. Bureau of Standards.) Grim m e .

F. Mach und P. Lederle, Kupfervitriole des Handels, nebst Beitragen zur Be- 
stimmung des Kupfers in ihnen. Z usam m ensetzung  yon K u p fe ry itr io le n , 
die a is P f la n z e n sc h u tz m itte l y e rw en d e t w erden. Es wurden 5 Sorten yon 
zur Herst. von Kupferkalkbriihe yerwendeten Vitriolen untersucht, von denen einige 
besonders rasche Loslichkeit zeigen sollten. DieUnters. ergab jedoch keine Unter- 
schiede, welche eine yerschiedene Beurteilung in bezug auf praktische Brauchbar- 
keit rechtfertigeu. Auch in der chemischen Zus. zeigten sie nur unbedeutende 
Unterschiede (CuS04 +  5H ,0 99,31—99,98%, PeS04 +  5H ,0 0,13—0,64%, nicht 
gebundene HsS04 0,31—0,77%, nicht gebundenes W. 0,12—0,25%). Die Vitriole 
entsprechen yollauf den Anforderungen, welche an ein technisch reines Erzeugnis 
gestellt werden. Bei allen Proben betragt die Summę der bestimmten Bestandteile 
etwas mehr ais 100%- Moglicherweise hat das benutzte elektrolytisehe Verf. zu 
Werten gefuhrt, welche um einen geringen Betrag zu hoch sind. — Eine auBerlich 
sich nicht yon einem n. Kupferyitriol unterscheidende Probe, welche aua sehr 
groBen Krystallen bestand, stellte sich ais isomorphe Mischung von Kupfersulfat mit
1,2% M an g an su lfa t, MnS04-5H ,0, heraus. Fiir gemahlene Kupferyitriole, die 
nicht selten recht minderwertig sind, ist die beliebteste Beimischung E ise n y itr io l 
(12 und 15%). In einem gemahlenen, ziemlich feuchten Kupferyitriol von lebhaft 
griiner Farbę lieBen sich neben Eisen und Chlor M agnesium salze nachweisen
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(95,29% CuS04-5H20 , 1,73% CuC)a-2H ,0, 1,21 % MgS04-5H20 , 0,39% PeSO,- 
5HaO und 0,49% H,S04).

B eatim m ung des K u p fe rg e h a lte s  in K u p fe r y itr io le n  nach R. WlN- 
DISCH (Ztschr. f. anal. Cb. 52. 1; C. 1913. I. 329) und nach  Rh e a d -M oser 
(Proceedings Chem. Soc. 22. 244; Journ. Chem. Soc. London 89. 1491; C. 1906.
II. 1662 und Chem.-Ztg. 36. 1126; C. 1912. II. 1578). Dieae beiden Verff. wurden 
gepruft. Das Yerf. von WlNDISCH mit Na-Hypophoaphit lieferte niedrigere Werte ala 
sie bei der elektrolytiachen Best. gefunden wurden. Es durfte, falls ea nicht noch 
yerbesaert wird, wohl nur dann geeignet aein, wenn ein rasches Arbeiten notwendig 
iat. — Daa Verf. yon R h e a d -Mosep. (Titration mit Titantrichlorid) iat bei Kupfer- 
yitriolen raach und einfach auszufiihren und liefert sehr brauchbare Werte, wenn 
unter den erforderlichen VorsichtsmaBregeln gearbeitet wird. Die von den Vff. ge- 
gebene Vorachrift iat die folgende: Man loat 10 g Kupferyitriol in rund 200 ccm h. 
W., macht 8chwach ammoniakaliach, oiydiert durch Zuaatz von rund 5 ccm 2%ig. 
HaOj (fur Vitriole mit 2% EUenvitrioi yollig auareichend) etwa yorhandenea O.tydul- 
salz, halt die Lag. 2 Min. im Sieden und filtriert daa auageachiedene Eisenoxyd- 
hydrat ab. Den ausgewaachenen Nd. lost man in etwaa h. HC1, fiillt noehmals 
mit Ammoniak und yereinigt Filtrat und Waschwasser von diesem Nd. mit denen 
des ersten. Die eiBenfreie Lag. (Kupferyitriole, die nur Spuren von Eiaen ent- 
halten, bedurfen dieser Roinigung nicht), die nun mit HC1 ach wach angeaauert 
wird, wird auf 1000 ccm aufgefiillt. Hieryon kocht man 25 ccm (=  0,25 g Sub- 
Btanz) mit 10—20 ccm HCl (D. 1,125) auf, erhalt 1 Min. im Kochen u. yeraehlieBt 
sofort mit einem doppelt durchbohrten Kautachukstopfen, durch den zwei bis zur 
Mitte dea Kolbena reichende Glaarohren gehen, yon denen die eine mit einem CO,- 
Entwickler yerbunden ist. Man leitet einen kraftigen C02-Strom durch das Kolbchen 
und kiihlt unter yorsichtigem Umschwenken unter der Waaaerleitung raach ab. 
Man entfernt hierauf den Gummiatopfen, setzt 5 ccm einer 10%ig. Rhodankaliumlsg. 
und 0,10 ccm (2 Tropfen) einer Vio"n- Eisenchloridlsg. zu, leitet durch ein U-formig 
gebogenes Glaarohrchen, daa in den Kolbenhala eingefiibrt wird, C02 ein u. titriert 
mit der Titantrichloridlag. bis zum Farbenumsehlag von Rotbraun in MilchweiB. 
Ein Nachapiilen der Kolbenwandung mit ausgekochter HCl ist bei einiger Vorsicht 
uberfliiasig. — Zur Tiłerstellung der Titantrichloridlsg. verd. man das kaufliche 
15%ig- TiCI3 mit auagekochtem W. auf eine ungefahr '/10-n. L sg. (eyentuell nach 
kurzem Kochen mit dem gleiehen Volumen konz. HCl zur Vertreibung yon H,S- 
Spuren nach B eckubts) und stellt die Lag. auf eine Kupfersulfatlag. ein, dereń 
Gehalt durch eine elektrolytische Kupferbeat. kontrolliert wird. — Die verd. Titan- 
trichlóridlsg. iat aehr unbeatandig; selbst wenn sie in einer braunen Flasche unter 
H-Atmosphare aufbewahrt wird, nimmt ihr Titer in 24 Stdn. bedeutend ab. Die 
VfF. benutzten eine Zu- und AbfluBbiirette mit hochetehender Vorratsflasche, welche 
mit einem COa- oder H-entwickelnden K lPPschen App. in Verb. standen. Die Rohr- 
verbb. werden ganz aus Glaa hergeatellt. Mit Hilfe dieaer Apparatur gelingt es, 
den Titer langere Zeit praktisch konstant zu halten. Doch muB er yon Zeit zu 
Zeit kontrolliert werden. Die Temp. muB bei der Titration unter 30° liegen, da 
aonst Osydationayorgange eintreten. B ei der Titration muB die Luft durch ein in- 
difierentea Gas (C02) abgehalten werden. (Landw. Vers.-Stat. 84. 129—43. 14/4. 
Gr. Landw. Vers.-Anatalt Auguatenberg i. Baden.) B lo c h .

George K. Burgess und P. D. Sale, Eine thermodektrische Methode zur Be- 
stimmung der Beinheit von Platingeraten. Die Methode der Vff. beruht auf der 
Beobachtung, daB die Verunreinigungen deB Pt bei langerem Erhitzen auf Tempp. 
iiber 1000° aich allmahlich yerfluchtigen. Hierdurch erleidet dann das Yerhaltnis 
eon elektrischem Widersłand zu Temp. eine Yeriinderung, worauB sich wiederum
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der Grad der Verunreinigung berechnen liiBt. Eine praktiache Veraucbaanordnung 
wird an der Hand einea Bildes beachrieben. (Journ. of Ind. and Engin. Chem. 6. 
452—54. Juni. 16/4.*] Waahington. Bureau of Standarda.) G rim me.

J. P. M itchell, Die Bestimmung des Staubfalles in der Ndhe von Zementwerken. 
Die wichtigaten Methoden werden nach der Literatur beachrieben. Nach Versa. 
dea Vfa. erfiillen aie alle nicht ihren Zweck, entweder aind die erbaltenen Reaultate 
ungenau, oder die Methode iat zu umatandiich. Zur Best. des Gesamtstaubfalles 
benutzt Vf. mit Vaaeline beatrichene Glaaplatten, die an geeigneten Orten nieder- 
gelegt werden. Nach einer bestiminten Zeit wird der Vaaelineuberzug mit Gaaolin 
gel., der zuriickbleibende Staub auf einem Filter geaammelt u. gewogen. Der so 
beatimmte G esam ts tau b  aetzt 8ich zuaammen aus dem n o rm alen  u. dem Zement- 
staub. Zur Best. des letzteren ist es notig, an Kontrollatationen, die durch die 
Windrichtung vor Zementataub aicher aind, den Staubfall zu beatimmen und den 
Ca-Gehalt dea Staubes festzustellen. Andererseits bestimmt man den Ca-Gehalt 
des Gesamtstaubes. Da Zement in der Hauptsache aua Ca-Verbb. besteht, laBt 
sich aus der Differenz beider Bestst. mit einiger Genauigkeit der Zementgehalt dea 
Staubes berechnen. (Journ. of Ind. and Engin. Chem. 6 . 454—59. Juni. [18/3.] 
California. Dept. of Chemiatry der St a n f o r d -Uniy.) Gr ih m e .

Edw ard B. H olland, Die Bestimmung der Acetyhahl in Ólen, Fetten etc. Yf. 
fiihrt die Best. wie folgt aus: 5 g Fett und 10 g Essigsaureanhydrid werden in 
einem 300 ccm Erlenmeyer 1—1l/t Stdn. unter RiickfluB im lebhaft ad. Wasserbade 
erhitzt, darauf Zugeben von so viel weiBem Ceresin, daB beim Abkuhlen eine feate 
M. entsteht. Der Ceresinzuaatz richtet aich nach der Natur des Fettes, er betragt 
bei Butter ca. 0,4—0,5 g, bei Ólen et was mehr, bei festen Fetten et was weniger. 
Zugeben von 150 ccm sd. W. unter kraftigem Umriihren, in k. W. abkuhlen, FI. 
abgieBen, abermala mit h. W. ausziehen, bia das Filtrat nur noch eben sauer ist, 
Fettkuchen mit 50 ccm alkoh. KOH +  50 ccm A. unter RiickfluB 1 Stde. kochen. Ab
kuhlen auf 60° u. titrieren mit ‘/,-n. HCl (Indicator 1 ccm Alkaliblaulsg.). Alkoh. FI. 
kurze Zeit kochen u. event. nochmala titrieren. Blinder Vera. mit der gleichen Menge 
Cereain. Verbrauchtes KOH in mg, berechnet auf 1 g Fett => Acetyluerseifungs- 
zahl, DiSerenz zwiachen VZ. u. Acetylverseifungszahl =» Acetyhahl. Aua der Aeetyl- 
zahl laaaen sich die Mengen der Hydroxylgruppen u. der Eydroxylverbb. berechnen. 
Iat c =  Acetylzahl, m =  Mol.-Gew., d =  Hydrosylgruppen, ao ist die Menge der

Hydrosylyerbb. H  =  "5(3 ^ 1 ^as Mol.-Gew. der Hydrosylyerbb. berechnet aich

nach der Formel m =  — '■— wobei w =  Gewicht dea angewandten Fettea,

* => Gewicht dea acetylierten Fettea u. d =  Menge der Hydroiylgruppen. (Journ. 
of Ind. and Engin. Chem. 6. 482—86. Juni. [13/1.] Amherst. Landw. Vers.-Station 
f. Massachusetts.) GRIMME.

Charles Moureu und Georges Mignonac, Uber die Diagnose der primaren, 
sekundaren und tertiaren Basen. (Vgl. S. 134) Nach L. Me u n ie r  reagiert C2H5MgBr 
mit Anilin und Methylanilin unter Ersatz eines an N gebundenen H-Atomes gegen 
MgJ u. gleichzeitiger Entw. von Athan, wiihrend Dimethylanilin unter den gleichen 
Bedingungen keine Gasentw. hervorruft. Diese Rk. ist, wie VfF. an einer groBen 
Zahl von N-Verbb. aua yerachiedenen Korperklaasen festgeatellt haben, allgemein 
anwendbar und ermoglicht die Unteracheidung des primiiren und aekundaren N 
vom tertiśiren. In einen 100 ccm-Kolben bringt man die 1 g Mg entsprechende 
Menge yon CjHsMgBr, gel. in 30 ccm A., yerschlieBt den Kolben mit einem zwei-



355

fach durchbohrten Stopfen, welcher einen kleinen Tropftrichter und ein mit einem 
Kiihler in Verb. stehendes Gasableitungarohr triigt, und hiingt ihn in ein ca. 43°
b. Waaserbad. An das obere Ende dea Ktthlers acblieBt sich ein Ableitungarohr 
an, welches zu einer mit W. gefiillten graduierten MeBrohre fiihrt. Sobald aich 
keine Gasblasen (durch den Atherdampf yerdrangte Luft) mehr entwickeln, bedeckt 
man die Gasableitungsrohre mit der mit W. gefiillten MeBrohre, gibt in den Tropf
trichter ‘/soo—Vio g-Mol. der (in dem dreifachen Vol. A. gel.) N-Substariz u. laBt 
diese Lsg. nach u. nach in den Kolben eintreten. Bei primaren und sekundaren 
Basen beginnt sofort eine lebhafte Eutw. von Athan, und zwar je 1 Mol. fur jedes 
N-Atom. Bei den tertiaren Basen iat die Gasentwicklung gleich Nuli oder betragt 
pro 1/t0 g-Mol. nur einige ccm. Einige tertiare Basen, wie Pyridin und Spartein, 
werden yon der Organomagnesiumyerb. unter Wiirmeentw. zu festen Additions- 
yerbb. gebunden. Diese Wiirmeentw. yerursacht ein heftiges Sieden des A., wo- 
durch bis zu 30 ccm Luft (aber kein Athan) aus dem Kolben yerdrangt werden 
konnen. (C. r. d. l’Acad. des sciences 158. 1624—31. [8/6.*].) DOsterbeiin'.

<5. duag liarie llo  und E. d’Agostino, li ber den Zustand der Kohlensaure im 
Blute. I. Mełhode zur Besłimmung kleiner Mengen von Kohlensaure. Die Methode 
der Vff. deckt sich bis auf einige kleine Anderungen yollBtiindig mit der VESTER- 
BEKGs (Ztschr. f. physik. Ch. 70. 551; C. 1910. I. 1385). Der im Original abge- 
bildete App. gestattet ein Arbeiten bei ‘/to—7» Atm. Druck, wodurch ein ąuanti- 
tatiyes Austreiben der CO-, gewahrleistet wird. Betreffs Einzelheiten s. Original. 
(Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] 23. I. 844—50. 17/5. Neapel. Physiolog. Inst. 
d. Univ.) ' Grim m e .

Edwin Dowzard, Die Besłimmung von Campher in Tabletten und Pillen. Vf. 
destilliert in einem im Original an der Hand eines Bildes naher beschriebenen App. 
daa Untersuchungsobjekt mit Wasserdampf u. schiittelt das Destillat mit Bzl. aus. 
Betrefia Einzelheiten muB auf das Original yerwiesen werden. (Journ. of Ind. and 
Engin. Chem. 6. 489—90. Juni. [9/3.] Detroit, Michigan. Analyt. Abt. von P a r k ę , 
D avis u . Co.) Grim m e .

"VI. Stanek, Eine Modifikation der Clergetschen Methode zur Besłimmung des 
Zuckers in Melassen. (Vgl. Vf., Ztschr. f. Zuckerind. Bohmen 38. 289; C. 1914. I. 
1704.) Die bei dieaem Verf. gemachte Vorauasetzung, daB bei der Inyersion der 
Saccharose daa Drehungsyermogen der Nichtzuckerstofle unyerandert bleibe, trifft 
nicht zu; dann entatehen beim KlSren starkę Ndd., die die Konzentration der Lag. 
beeinflussen, und die benutzte Inyersionakonstante 132,66 gilt eigentlich bloB fiir 
reine, 13 g Zucker in 1Ó0 ccm enthaltende Lsgg. Vf. yermeidet diese Mangel 
durch Entfarben der Lsgg. mit B rom w asser und durch Ansauern der Lsgg. vor 
und nach der Inyersion mit gleichen Mengen C itro n en a iiu re . Diese wird ais 
Kaliumcitrat in CO,-freier Lsg. (erhalten durch Neutralisation von 400 g Citronen- 
saure mit KOH u. Auffiillen zu 1 1, D.,0 der Lsg. 1,34; 10 ccm der Lag. binden 
den in 5 ccm konz., zur Inyersion benotigter HC1 [D. 1,188] enthaltenen Chlorwasser- 
stofi) zugefiigt. Ea wird wie folgt yerfahren: Das doppelte Normalgewicht Melasse 
wird zu 200 ccm gel. 50 ccm der Lsg. werden in einem 100 ccm-Kolbchen mit 
20 ccm a au r e r Citratlag. (500 ccm der neutralen Citratlsg. werden mit 250 ccm 
konz. HC1 [D. 1,188] yermischt u. zu 1 1 aufgefullt; 20 ccm enthalten 5 ccm konz. 
HC1, bezw. die aquivalente Menge Citronensaure) yersetzt und zur Markę mit ge- 
suttigtem Bromwasser aufgefullt. (Die entstandene Lsg. ist sehr heli; die gebildeten 
Ndd. ohne Belang.) Nach dem Durchmiachen wird filtriert und polarisiert (im 
200 ccm-Rohr). Andere 50 ccm der Melasselsg. werden mit 10 ccm HC1 (1 : 1) ver-
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setzt und weiter nach Herzfeld yerfahren; nach der Inyersion wird auf 20° ab- 
gekiihlt, mit 10 ccm n e u tra le r  Citratlsg. yersetzt u. mit Bromwasser zur Markę 
aufgefiillt. Nach 20 Min. wird filtriert u. polarisiert. Die Inyersionskonstante be- 
stimmte Vf. zu 132,66; er schlagt yor, sie auf 132,60 bei 20° abzurunden. Ver- 
gleichsyerss. ergaben, daB die mit dem C itra ty e r fa h re n  des Vfs. erhaltenen Er- 
gebnisse mit denen dea ANDRliK-STANEKschen Verf. ubereinstimmen u. etwa um 
l°/o hoher sind, ais die nach dem bisher iiblichen CLERGET-HERZFELDschen Verf. 
erhaltenen Ergebnisse. (Ztschr. f. Zuckerind. Bohmen 38. 429—40. Juni. Prag. 
Vers.-Stat. f. Zuckerind) R0HLE.

J. Kónig und W. Btirberg, Trennung und Bestimmung der Zuckerarten zum 
Nachweise von Ersatzstoffen in Hotiig-, Leli- und Pfefferkuchen. In Erzeugnissen 
dieser Art setzt man allgemein Honig ais SiiBstoff voraus. Unterss. dariiber, ob 
diese Voraussetzung zutrifft, liegen bis jetzt nicht vor, weshalb Vfl. an den yer- 
schiedensten solchen Erzeugnissen diese Frage gepriift baben. Nach einer Be- 
trachtung der Herstellungsyerff. dieser Erzeugnisse an Hand von Rezepten einiger 
Konditoreibiicher und yon Erkundigungen der Yff. werden die Verss., zu einem 
brauchbaren Untersuchungsyerf. zu gelangen, besprochen. Die Trennung yon Zueker 
und Destrin mittels Dialyse (den yerwendeten App. vgl Original) erwies sich ais 
zu langwierig; sie gelang schlieBlich durch Ausfallen der Dextrine in bekannter 
Weise mit A. Ober die Ausfuhrung der Trennung im einzelnen, sowie uber die 
Best. von Z ucker u. D e x trin  fiir sich vgl. Original. Zur Best. des F e tte s  in 
Honigkuehen wurde der Perforationsapp. von V. D. Heide (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- 
u. GenuBmittel 17. 315; C. 1909. I. 1525) benutzt, nach dem Loslichmaehen der 
Starkę durch Erhitzen der Substanz mit HC1 (D. 1,125).

Es wurden unterBucht 22 verschiedene Proben Honigkuehen und darin, abge- 
sehen von den sonstigen Bestandteilen, von Kohlenhydraten naehgewiesen Glucose, 
Maltose, Inyertzucker ais solcher bereebnet, Saccharose, Dextrin, Starkę, Pentosane 
(Rohfaser). Die Beantwortung der Frage nach der Yerwendung oder M ityer- 
w endung  von H onig  wird durch die Ggw. von Saccharose und Starkesirup er- 
schwert, ferner aber auch durch die Art der Herst., bei der Saccharose in Inyert
zucker iibergehen u. Maltose u. Dextrine gebildet werden konnen. Indes zeigen 
die gewonnenen analytischen Ergebnisse (vgl. Original) doch, daB sich aus der ge- 
nauen Best. der Zuckerarten einige Anhaltspunkte fur den Nachweis yon Ersatz- 
stofFen des Honigs, ihrer Art aber wohl kaum ihrer Menge nach, gewinnen lassen. 
Die Frage nach der Zulassigkeit des Ersatzes yen Honig in Honig-, Leb- u. PfeSer- 
kuchen durch andere SiiBstofie ist nach Kenntnis der Vff. noch nicht erortert 
worden. Die Yerwendung von Honig hierbei ist ais die n o rm ale  B e re itu n g s-  
a r t  anzusehen, und es empfiehlt sich die Festsetzung von Begriffsbestimmungen 
fiir solche Erzeugnisse (ygl. nachf. Reff.). (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuB
mittel 27. 761—74. 1/6. [7/1.] Munster i. W. Landw. Vers.-Stat.) RtłHLE.

J. Kónig und W. Burberg, Verwendung und Nachweis von Butterersałzstoffen 
in Bacfocaren. Nach Besprechung der hier in Frage kommenden Waren (Kakes, 
Waffeln, Blatterteigwaren, Spekulazien [Linzerteig]), sowie der hiertiber yorliegenden 
Literatur (vgl. Hofstadter , sowie Gerum , Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuB
mittel 17. 436 u. 24. 513; C. 1909. I. 2021 u. 1912. II. 1886) gehen Yff. zu ibren 
eigenen Unterss. an 32 solchen Proben uber. Zur Gewinnung des F e tte s  wurden 
in einem 1 1 fassenden Kolben in etwa */j 1 W. so yiel des Gebackes eingetragen, 
daB die Ausbeute an Fett etwa 25 g betrug, dann 20 ccm HC1 (D. 1,124) zugefugt 
und 2 Stdn. im Wasserbade mit aufgesetztem Kiihlrohre erhitzt. Nach dem Er- 
kalten und Neutralisieren wurde der Brei im Schiitteltrichter wiederholt mit PAe.
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auageachiittelt. Das schlieBlich erhaltene Fett wurde im CO,-Strome getrocknet. 
Von jedem Fette wurden bestimmt: die REICHERT-MEISZLsche und die POLENSKE- 
sche Zahl, VZ., Jodzahl nach WlJS, Refraktionszahl bei 40° u. die BAUDOUINBche 
Rk. Dureh den Vergleich der aus selbsthergeatellten Gebacken gewonnenen Fette 
mit den urspriinglichen, zur Herat. yerwendeten Fetten (Butter, Coeosfett [Palmin], 
Margarine) wurde festgestellt, daB sich die genannten Kennzablen im Laufe des 
Backyorganges andem; doch sind diese Abweichungen nicht derart, daB man auB 
dem Gesamtbilde der Analyse das verwendete Fett oder die Fettmiachung nicht 
erkennen konnte. Uber die Ergebnisse der Unterss. im einzelnen und die daraus 
zu ziehenden Schluaae vgl. Original. Weiterhin wird noch die Frage, wie weit 
die Verwendung einea Ersatzfettes fur Butter zur Herat. von Baekwaren zuliisaig 
ist, erortert, und der ErlaB amtlicher Vorschriften hieriiber ais geboten bezeiebnet. 
(Vgl. vorat. u. nachf. Ref.) (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 27. 775—84. 
1/6. [7/1.] Munster i. W. Landw. Yers.-Stat.) ROh l e .

J. Kónig und W. Burberg, Naehweis von Albuminen, Gelatine und Agar-Agar 
in Sabie und Speiseeis. Hieriiber liegen biaher noch keine Unteras. vor; vorliegende 
Arbeit soli dieae Liicke ausfiillen. Nach Beaprechung der yerschiedenen Arten 
Speiseeis und der yerachiedenen V e rs te ifu n g s -  (Mehl- und Starkekleister) und 
G e la tin ie rm itte l (Gelatine, Agar-Agar, Tragant, Dextrin) wird die Ausfuhrung 
der Unters. von 20 Proben Speiaeeia, hinsichtlieh dereń Zus. im allgemeinen und 
dea Naehweises der in der Uberschrift genannten Stoffe, insbeaondere Gelatine u. 
Agar-Agar, eingehend beaprochen. Der Nachweia von G e la tin e  u. A g ar-A g ar 
wurde zunachst an bekannten Mischungen yon Milch und Sahne mit WeiBei (dem 
WeiBen des Huhnereies) u. Gelatine erprobt, wobei der friiher beachriebene Dialy- 
6ator (vgl. vorvorat. Ref.) zur Erzielung klarer Lagg. zunachst Verwendung fand. 
Der Naehweis von Albumin (WeiBei), Eigelb und Gelatine lauft auf eine Difleren- 
zierung unter sich und neben den EiweiBatoffen der Milch hinaua, die unter Ver- 
wendung der Verff. yon HOft  (Milchwirt8chaftl. Zentralblatt 3. 521; C. 1908. I. 
280), MlCKO (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 21. 646; C. 1911. II. 475), 
Berrar  (Biochem. Ztachr. 47. 189; C. 1913. I. 464), der Beat. d e rG o ld zah l (vgl. 
Th ie l , Ztachr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 24. 171; C. 1912. II. 944) und 
anderen moglich ist. Die Best. der Goldzahl kann auch zum Nachweiae yon Agar- 
Agar, Tragant, Dextrin und anderen N-freien Yerateifunga- und Gelatiniermitteln 
benutzt werden, doch laBt sie genaue Schluaae nicht zu u. ist aomit in ihrer An- 
wendung zum Nachweiae dieser Stoffe in Sahne, Speiseeis und anderen ziemlich 
unaicher. Die Auafiihrung der Unterss. im einzelnen laBt sich in einem Referate 
nicht wiedergeben; hieriiber, sowie iiber die Ergebnisae der Unterss. ist daa Ori
ginal nachzuleaen. Im allgemeinen zeigen die Unterss., daB sich auf dem von den 
Vff. eingeschlagenen Wege ein Einblick in die Herst. und Zus. der Speiseeise er- 
langen laBt. Die weiteren Erorterungen betreffen Beurteilungafragen. (Ztachr. f. 
Unters. Nahrga - u. GenuBmittel 27. 784—9S. 1/6. [7/1.] Miinater i. W. Landw. 
Vers.-Stat.) RUh l e .

A. Straub, Die Fcirbung von Agar und Gelatine mit Thioninliisung. Agar 
fiirbt sich damit yiolett, Gelatine dunkelblau; hierdurch ist die Unterscheidung 
beider z. B. in Wiirsten (Pe t e r s , Ztachr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 27. 
397; C. 1914. I. 1691) moglich. (Ztachr. f. Untera. Nahrgs.- u. GenuBmittel 27. 
801. 1/6. [2/4.] Niirnberg.) R iJ h l e .

A. G-. S tillw ell, Mitteilung iiber den Einflufi der Ruhrgeschwindigkeit auf die 
JBestimmung des Titers ton Fetten. Bei der Beat. des E. yon Fettaauren (Titerteat)
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weisen, daB mit steigender Riihrgeachwindigkeit der E. ateigt. (Journ. of Ind. and 
Engin. Chem. 6. 517. Juni. [30/S.] New York. 76. 1/2. Pine St.) Grimme.

Franz Erban, Beitrage zur Bestimmung der Ricinussaure in Ólpraparaten. 
Die Beat. des Ricinussauregehaltes durch Ermittlung der Saurezahl ergibt kein ge- 
nauea Resultat infolge der Neigung der Ricinussaure zu Kondensationen unter B. 
von Di- u. Polyricinussiiuren etc, Wahrend die SZ. der Ricinussaure 188 betragt, 
ergibt sich z. B. fur Diricinolsaure die SZ. 96,8. Um nun aus dem Esteranhydrid 
wieder normale Ricinussaure zu erhalten, nahin der Vf. die Verseifung mit alkoh. 
KOH vor. Dies ergibt aber, bezogen auf das gewogene Quantum, eine zu hohe 
VZ., dagegen muB die Division, wenn man das korrigierte Gewicht der Fettsauren 
in Rechnung zieht, die richtige SZ. =  188 ergeben. Durch Best. des Alkali- 
verbrauches beim Neutralisieren und beim Yerseifen laBt sich auf Grund der im 
Original abgeleiteten Formeln (dereń Wiedergabe in einem kurzeń Referat nicht 
moglich ist) die Berechnung eines Gemisches von Ricinussaure u. Diricinussaure, 
von Ricinussaure, Diricinussaure u. Neutralfett, von Diricinussaure, Lactid u. Di- 
glycerid usw. ermitteln. (Seifenfabrikant 34. 493—95. 13/5. 525—27. 20/5. 556 bia 
557. 27/5. 585—87. 3/6. Wien.) S chOn f e l d .

L. Tissier und H. Franęois, Die Loslichkeit des Ditartrats im Wein. Mittel 
zur Bestimmung der Wasserung. Zur Best. der Loslichkeit bringt man 0,5 g mog- 
lichst fein pulveriaierten Weinstein zusammen mit 200 ccm des betreffenden Weines 
in einen Kolben, schiittelt 1 Stde. bei 25°, filtriert, spult Kolben und Filter 4-mal 
mit je 10 ccm 95%ig. A. nach, bringt daa Filter in den Kolben zuriick, gibt 200 ccm 
sd. W. hinzu und titriert. Bei den untersuchten Rotweinen war die Loslichkeit 
fur Ditartrat sehr gering oder gleich Nuli, keinenfalls iiber8tieg sie 9 mg pro 
100 ccm. In einigen Fallen war die Loslichkeit infolge vorhandener Ubersattigung 
eine negative. Von 3 Rotweinen, die 10 Tage lang auf 2° abgekiihlt worden 
waren, zeigten zwei keine Anderung in ihrem Weinsteingehalt, wahrend der dritte 
seine Loslichkeit fur dieses Salz um 10 mg gesteigert hatte. Eine Wasserung von 
10% rief dagegen eine Zunahme der Loalichkeit um 23—63 mg pro 100 ccm hervor. 
Die untersuchten WeiBweine zeigten bei 25° eine LSslichkeit von 48—63 mg; eine 
10-tagige Abkiihlung auf 2° rief eine Steigerung der Loslichkeit um 8—19 mg, eine 
Waaaerung von 10% eine solche um 44—51 mg hervor. (Ann. des Falsifications 7. 
251—54. Mai.) DOste r b e h n .

P. Carles, S e  fen und Weinsteine. Das mit Ditartrat verunreinigte Calcium- 
tartrat der Traubenłrester. Um das im rohen Calciumtartrat eventuell enthaltene 
Kaliumditartrat zu bestimmen, verfahrt man wie folgt. Man ermittelt zunachst in 
dem rohen, gleichmaBig gemischten Calciumtartrat die Gesamtweinsaure in % nach 
G oldenbekg . Hierauf kocht man 10 g des gleichen Tartrats 5 Min. lang mit 
50 ccm 90%ig. A. aus, filtriert u. wiederholt daa Auskochen 3—5-mal mit je 25 ccm 
A., bis der durchfiltrierende A. nicht mehr sauer reagiert. Durch dieses Auskochen 
mit A. werden die anhangende HC1, sowie die sauer reagierenden Salze, wie Phos- 
phate, Al- und Fe-Salze, entfernt. Nunmehr kocht man das so gereinigte Tartrat 
je  5 Min. lang einmal mit 50 ccm, zwei weitere Małe mit je  25 ccm W. aua. Durch 
das Auskochen mit W. wird dem Tartrat jetzt lediglich das Kaliumditartrat ent- 
zogen. Die auf diese Weise in 10 g Tartrat ermittelte Menge Kaliumditartrat mul- 
tipliziert man mit 7,979 und zieht diese Summę von der anfangs gefundenen Ge- 
samtweinaiiure ab, um die im rohen Tartrat in Form von Calciumtartrat ent
haltene Weinsaure in % zu erhalten. (Ann. dea Falsifications 7. 254—56. Mai.)

DOste r b e h n .
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J. U rban, Erfahrungen bei der Iłiibensamenuntersuchung. Eiugebende zu- 
aammenfassende Besprechung der einschlagigen Pragen. Um die Einw. starken 
Frostes auf die Keimfahigkeit von Rubensamen festzustellen, lieB Vf. 50 g eines 
gut ausgereiften Samen3 unmittelbar auf Keimfahigkeit priifen und iiberschichtete 
andere 50 g zunachst mit fl. Luft, so daB gie gerade davon bedeekt waren. Die 
Samen blieben mit der fl. Luft in Beriihrung, bis diese yollig yerdampft war, was 
uber '/j Stde. dauerte; dabei muB die Abkiihlung der Samen —180° erreiebt haben. 
Dann wurde die Keimfahigkeit festgestellt. Es zeigte aich dabei, daB sie durch 
die starkę Kaltewrkg. nicht im mindesten gelitten hatte. (Ztachr. f. Zuckerind. 
Bohmen 38. 453—65. Juni. [21/3.*] Prag.) R(Jh l e .

F. Anrelio Mazza, Bestimmung des Óles in Farbpasten. (Vgl. N icolard ot , 
Ann. des Palsificationa 6. 39; C. 1913. I. 1142.) Der Vf. yerfahrt in folgender 
Weise: Man wagt 2—3 g Farbę in eine Glasflasche, fiigt dazu ein Gemisch aus
2 Tin. A. und 3 Tin. A., erhitzt unter Schiitteln J/ł Stunde auf dem Waaserbad, 
nimmt nach yollstandiger Lsg. des Ols die Flasche vom Wasserbad herunter, laBt 
5 Minuten absitzen, yereinigt den mittels Gummifahnen von den Glaswanden ab- 
gekratzten Riickstand auf zwei Piltern yon gleichem Gewicht, welche mit A.-A. 
angefeuchtet waren, wśiacht, bis die PI. auf Papier keinen Pleck mehr gibt, trocknet 
und wagt. Die Differenz zwischen diesem Gewicht und der Probe entapricht dem 
gelosten Ól. — Will man eine raachere Lsg. erzielen, so erhitzt man zuerst mit 
25—30 ccm A. auf dem Waaserbad und fugt dann erat A. zu. (Ann. des Falsifi- 
cations 7. 210—11. April. Lab. Ch. Direct. de Salubritś Buenos-Aires.) Bloch .

G. Gnerin, Uber die Verwendung von Mangancarbonat zur Charakterisierung
non Spuren eon Strychnin. Die bekannte Dicbromatrk. dea Strychnina iat nach 
den Beobachtungen des Vfs. nicht so empfindlich, wie allgemein behauptet wird 
Bessere Resultate liefern die Rkk. von Ma n d e l in , W en zell  und So n n en sc h ein . 
Eine nicht weniger empfindliche Rk. ist die folgende. Der Alkaloidruckatand wird 
in 2—3 Tropfen HsSO., gel., die Lsg. mit 2—3 mg Mangancarbonat yersetzt u. die 
M. mit einem Glasstab umgeruhrt. Es tritt eine blaue Farbung auf, die allmiih- 
lich in Yiolett u. schlieBlich in Rot ubergeht. (Journ. Pharin. et Chim. [71 9. 595 
bis 597. 16/6.) DOs te r b e h n .

E. W ende, Zur Bestimmung des Santalolgehaltes im Sandelholzol. Die kiirz- 
lich angegebene Arbeitsweise (Apoth.-Ztg. 28. 949; C. 1914. I. 76) laBt sich auch 
bei der Best. des Santalolgehaltes im Sandelholzol mit Vorteil anwenden. (Apoth.- 
Ztg. 29. 541—42. 17/6. Konigsberg) DOste r b e h n .

TecŁnische Chemie.

0. W entzki, Zur Thcorie des Bleikammerprozesses. Die Annahme von H em pel  
(ygl. Ztachr. f. angew. Cb. 27. 218; C. 1914. I. 2071), die Geschwindigkeit der 
Schwefelsaurebildung muB dieselbe aein, gleicbgultig, ob die nitrosen Gase den 
StickstofF ala Stickstoffperoxyd oder im Verhiiltnis, wie es NjOs entsprieht, ent- 
halten, ist nicht naher begrUndet, trotzdem die aus den Verauchaergebnissen ge- 
zogenen Schliisse auf dieser Annahme basieren. Der Vf. kann sich der Auffassung 
nicht anschlieBen, daB, sofern Zwischenkorper in der Bleikammer nicht entatehen, 
StickatofTtetroxyd ebenso schnell wie NsOs mit S03 reagieren miisse. Er entwickelc 
dann unter Kritik der Anschauungen von H em pel  aeine Ansicht iłber die Schwefel
saurebildung ohne Zwischenkorper. (Ztachr. f. angew.Ch. 27. 312. 26/5. [28/4.].) B loch .
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W alther Hempel, Zur Theorie des Bletkammerprozesses. Entgegnung auf den 
Aufaatz yon O. WENTZKI. (Vgl. vorstehendes Referat) (Ztschr. f. angew, Ch. 27. 
407-8. 30/6. [8/6.].) B lo c h .

0. Dieffenbach, Die Uberfiihrung von Ammoniak in Sa.lpetersa.ure, bez w. Am- 
moniumnitrat vom icirtschaftlichen Standpunkt. Technisch-wirtschaftliche Studie 
iiber diesea neaerdings in der Industrie sich yerbreitende Verf. (Chem. Ind. 37. 
265—69. 15/5. Darmstadt.) B loch.

C. A. Mooers, Die Einwirkung fermentativer Ensilage und tierischer Verdauung 
auf die Loslichkeit der Phosphorsaure in mincralischen Phosphaten. Die Verss. des 
Vfs. ergaben, daB bei einem Zusatz von 2% Phoaphat vor der Ensilage das fer- 
tige Prod. yon den Tieren nicht mehr angenommen wird. Die Bestst. der in 0,1 % 
Citronensśiure 1. Ps0 6 ergab nur eine geringe Erhohung der letzten im Dtinger nach 
Verfiitterung von phosphathaltiger Ensilage gegeniiber phosphatfreier Ensilage, 
woraus sich schlieBen liiBt, daB im tierischen Organismus die 1. Ps0 6 wieder zum 
groBten Teile in Unl. ubergeht. Der EnsilageprozeB bietet also keinen praktischen 
Erfolg zur AufschlieBung yon Phosphaten. (Journ. of Ind. and Engin, Chem. 6. 
487—8S. Juni. [20/3.] Knoxyille. Landw. Vera.-Station d. Uniy. fiir Tennessee.)

Grim m e .
M. Levin und J. Wesaelmann, Uber Zusammenhange zwischen der Zusammen- 

setzung des Gichtgases und den Betriebsverhaltnissen von Socho fen. Beobachtungen 
iiber die Zusammenaetzung des Gichtgases, Roheisens u. Moliera, ferner iiber Druck 
u. Temp. dea Windea u. Gichtgases, angestellt an 5 Hochofen, fiihrten zu folgen- 
den Ergebnisaen: Der Reduktionskoeffizient COs/CO ist ala MaB fiir den Brenn- 
stoffyerbrauch der unterauchten Ofen weit weniger geeignet ais das Verhaltnis

CO7SK—i m  ■ Bei vier auf Thomaaeisen gehenden Ófen war der Brennatoffyerbrauch 
OU “p
angenahert propoitional der zur direkten Reduktion yerbrauchten Kohlenstoffmenge. 
In dieaen yier Ófen findet nur direkte u. gemischte, dagegen keine reine indirekte 
Reduktion statt. Ein regelcoaBiger Zusammenhang zwischen Windtemp. u. Gicht- 
gaszusammensetzung lieB sich nicht erkennen. Bei geringer Windpreasung, bezw. 
bei Ofenstillstanden steigt die Kohlensaure- u. Wasseratoffkonzentration, wahrend 
die Kohlenoxydkonzentration, bezogen auf die Summę der Konzentrationen yon CO 
und COs, sinkt. Bei 77% der unterauchten Falle findet bei einer Zunahme der 
Gichtgastemp. eine Zunahme des Kohlenosydgehaltes u. eine Abnahme des Kohlen- 
dioiydgehaltea atatt. Fiir das Verhaltnis yon Gichtgas- zu Windyolumen ergab 
sich im Mittel aus 12 Verauehsreihen der Wert 1,37. Eine yon Mathf.SIUS ge- 
gcbene Darstellung des Zusammenhanges zwischen Warmeyerlust und Betriebs- 
geachwindigkeit ist unrichtig. (Ferrum, Neue Folgę der „Metallurgie“ 11. 261—71. 
8/6. Eisenhiittenmann. Inst. der Kgl. Techn. Hoehschule. Aachen.) Me y e r .

A. Stadeler, Uber die Veranderungen des FlufSeisens durch Ausgliihen. Durch 
Gliihyeras. wird nacbgewiesen, daB zur Behebung yon Spannungen in Blechen u. 
aonstigen ArbeitsstUcken ein 1%-stdg. Gliihen bei Tempp. yon ungefahr 860° ±10 
genugt, um groBte Kerbzahigkeit bei Femhaltung jeglicher Entkohlung zu erreichen. 
Schon nach 3-stdg. Gliihen ist die Entkohlung in der Randzone deutlich nachzu- 
weisen. Die Kornentw. aetzt wahrend dea Ausgliihens bei Tempp. von 860° ± 1 0  
bereits nach 3-stdg. Gliihdauer ein und ist eine Funktion der Gliihzeit. Die Kerb
zahigkeit fiillt bei gleichbleibender Materialzuaammensetzung mit zunchmender 
KorngroBe. (Ferrum, Neue Folgę der „Metallurgie“ 11. 271—76. 8/6. [Januar.] 
Hattingen-Ruhr.) Me y er .
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M argaret B. M oir, Die magnetischen Eigenschaften einer Eeihe von Chrom- 
stahlen bei gewohnlicher und bei niedriger Temperatur. Ea wurden bei gewohnlicher 
und bei tiefer Temp. die magnetischen Eigenschaften yon Chromstdhlen mit 1, 4,05, 
8, 12, 16 u. 20°/o Chrom unteraueht. Die Proben kamen in Form von zylindrischen 
Staben u. unter folgenden Bedingungen zur Unters.: 1. al8 Handelaprod., 2. nach 
Erhitzen auf 900°, 3. von 900° auf niedrige Temp, (fl. Luft) abgeschreckt. Die Er- 
gebnisse der Arbeit werden wie folgt zusammengefaBt: Die Wrkg. der Teinperatur- 
erniedrigung beateht darin, daB die Suszeptibilitat des Stabls fiir schwache Felder 
yerringert und fiir starkę Felder erhoht wird. Die I-H-Kurven dea erhitzten 
Stahlee (2) bei 15° und bei —190° kreuzen sich; der Schnittpunkt liegt bei zu- 
nehmenden Werten der magnetisierenden Kraft, wenn der Chromgehalt bis 12% 
steigt, wabrend weitere Zunahme des Cr-Gehaltes den Wert des Feldes, bei dem 
die Kurven sich schneiden, herabsetzt. Die durch Eintauchen des erhitzten Stahls 
in fl. Luft yerursachte Wrkg. ist bleibend u. wird auch dadurcli nicht ruckgSngig 
gemacht, daB man die Temp. wieder auf 15° steigen laBt. FUr abgeschreckte Stahl- 
proben (3) liegt der Schnittpunkt der 15°- u. —190°-Kurven bei sehr hohen Werten 
der magnetisierenden Kraft (wahrscheinlich ^>160 C. G. S.-E.). Sowohl bei dem 
erhitzten ais auch bei dem abgeschreckten Stahl sind Restmagnetismus u. Koerzitiy- 
kraft grSBer bei —190° ais bei 15°. (Philos. Magazine [6] 27. 830—42. Mai.)

Bugge.
R. F. G ardiner, Mitteilung uber die Verwertung ton Schlamm und Schaum 

aus Zuckerraffinerien. Nach Verss. des Vf. lassen sich Zuckerschlamm u. -schaum 
ais Diingemittel wegen ihres ziemlich hohen Gehaltes an N und P ,05 yerwerten, 
vorausgesetzt daB billige Trocknungsyerff. gefunden werden, um den betrachtlichen 
Gehalt an W. (50—70%) zu entfernen. (Journ. of Ind. and Engin. Chem. 6. 480. 
Juni. [3/3.] Washington. Bureau of Soils. Dept. of Agriculture.) Geimme.

W. W indisch und H. K rnm haar, Beitriige zur Brauwasserfrage. V. Uber die 
Vorgange bei der Entcarbonisierung des Wassers beim Erwarmen und Kochen nebst 
praktischen Nutzanwendungen. Es wurde festgestellt, daB nach einer Kochdauer 
von 1 Minutę nur die Hiilfte des im W. yorhandenen CaC03 ausgeschieden wird. 
Nach 5 Min. langem Kochen wird die ganze CaCOs-Menge ausgeschieden, manch- 
mal noch rnehr. Dies erklart sich folgendermaBen: Die Gleichung:

Ca(HCOs), CaCO, +  CO, +  H,0

ist reyersibel; die gebildete und in W. gel. C02 wirkt im entgegengesetzten Sinne 
auf die Rk., und erst nachdem H,COa yertrieben ist, fallt das ganze CaC03 aus. 
Um das Entweiehen der CO, zu beschleunigen, schlagen die Vf. vor, bei der E nt
carbonisierung des TFassers Luft durchzublasen. DaB die Entcarbonisierungswrkg. 
groBer ist, ais der CaCOs-Menge entspricht, erklart sich 1. durch das MitreiBen yon 
MgC03 auf rein physikalischem Wege, 2. durch die Umsetzung zwischen CaSO* u. 
MgCO, des W. CaCOa-reiche Wasser entearbonisieren sich weiter, ais Wasser mit 
mehr MgC03, andererseits reiBen CaCOs-reiche Wasser mehr MgCOs mechanisch 
mit. Der Entcarbonisierungsgrad ist ferner yon der Gipsmenge u. yon dem Ver- 
haltnia CaC03 zu MgCOs abhangig. (Wchachr. f. Brauerei 31. 209—12. 30/5.)

SchOnfeld.
H, Leberle und H. Liiers, Uber Ammoniakstickstoff in Gersten. Eine groBere 

Anzahl yon Gersten yersehiedener Proyenienz wurde auf ihren Ammoniakstickstoff 
nach der Methode von M oofang (Ztschr. f. ges. Brauwesen 36. 133; C. 1913. I. 
2005) unters. u. die Methode der Nachprufung unterzogen. Die Ergebnisse waren 
folgende: Durch Dest. mit Mg O unter gewohnlichem Druck werden Ammoniumsalze 
vollig zersetzt. Aminosśiuren werden nicht, Saureamide werden schwach angegriffen.
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Gersten liefern bei der Dest. geringe Mengen Ammoniak-N, der in keinem Zu- 
sammenhang zuin Proteingehalt der Gersten steht. Der Stiekstoff ist in den Gersten 
ausschlieBlich in Form yon hochmolekularen EiweiByerbb. yorhanden. (Ztschr. f. 
ges. Brauwesen 37. 321—24. 20/6.) SchOn fe l d .

Jam es W illiam  Mc Bain und H erbert E rnest M artin, Studien uber die 
Konstitution von Seifenlósungen. Die Alkalinitat und der Grad der Hydrolyse von 
Scifenldsungen. (Vgi. B u n b u r y , Ma r t in , Journ. Chem. Soc. London 105. 417; 
C. 1914. I. 1486.) Der Grad der Hydrolyse in Seifenlsgg. wurde durch Messung 
der EMK. mittels einer H-Elektrode bestimmt. Um Werte fiir bekanute [OH'] zu 
erhalten, wurde zunachst die Zellc:
P t,H , (90°, 234 mm) | NaOH (90°) | 0,1-n. KC1 (90°) | 0,1-n. KC1 (16°) | HgCl,Hg (16°)

untersucht; aus den erhaltenen Resultaten wurde das Dissoziationsprodukt des W. 
bei 90° zu 69,7*10—14 berechnet. Nach Ersatz des NaOH durch Lsgg. von Natrium- 
und Kaliumpalmitat konnten dann aus den EMKK. Werte fur [OH'J abgeleitet 
werden, die folgende Werte der Hydrolyse in p  % fur die Konzentration n in Ge- 
wichtsnormalitaten ergaben:

Natriumpalmitat « 0,996 0,749 0,4994 0,1000 0,0500 0,010000
P 0,20 0,30 0,37 1,28 2,22 6,6

Kaliumpalmitat n 1,007 0,754 0,502 0,1001 0,0500 0,010000
P 0,08 0,31 0,63 1,25 2,02 6,8

Hiernach ist die Konzentration des freien Alkalis nur gering, so daB auch die 
Leitfahigkeit der Seifenlsgg. nur zu einem sehr kleinen Teile den OH' zuzuschreiben 
ist; da aber die Siedepunktserhohung gewisser Seifenlsgg. allein durch dasNa'ver- 
anlaBt wird, kann die Leitfahigkeit auch nicht allein den Palmitationen zugeschrieben 
werden. Man wird vielmehr hochgeladene Aggregate annehmen miissen, dereń 
Beweglichkeit nicht wesentlich von der wahrer Ionen verschieden ist. Die wegen 
des freien Alkalis korrigierten aquivalenten Leitfahigkeiten (90°) der Palmitate:
Konzentration . 1,0 0,75 0,5 0,3 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01
Na-Salz . . .  S3,6 S5,8 87,4 84,3 79,4 75,5 76,4 — 101,7
K-Salz . . . 123,7 126,0 123,2 — 107,2 99,5 98,7 99,7 131,0

zeigen ein noch deutlicheres Minimum ais die nichtkorrigierten Werte, das mehr 
zu den yerdunnteren Lsgg. hin liegt. Das Wachsen der Leitfahigkeit in den stark verd. 
Lsgg. kann yielleicht durch eine fortachreitende B. einfacher Palmitationen erklśirt 
werden; jedenfalls besteht kein deutlicher Zusammenhang zwischen der Alkalinitiit 
(Goldsch m idt , Ztschr. f. Elektrochem. 18. 392; C. 1912. II. 293) u. der anormalen 
Form der Leitfahigkeitskurye. In der Reihe der niederen Homologen sinkt die 
Hydrolyse sehr schnell; sie betragt in 1/2-n. Lsgg. yon K-Salzen beim Myristat 0,54, 
Laurat 0,35, Decat 0,08, Octat 0,07, Acetat 0,03%.

Lsgg. yon Natriumpalmitat bleiben selbat bei Zusatz yon 1 Mol. Palmitinsaure 
deutlicn alkal., was wohl durch B. festerLsgg. zu erkliiren ist. Andererseits wird 
durch Zusatz yon 3—4% NaOH die Hydrolyse yollstiindig aufgehoben; da die 
Alkalinitat der Lsg. dem iiberschussigen Alkali entspricht, kann yon der Existenz 
basischer Seifen nicht mehr die Rede sein, hochstens eine kleine Menge Alkali 
wird adsorbiert. Ebenso ist es nicht moglich, meBbare Mengen freier Palmitinsaure 
in Seifenlsgg. anzunehmen. NaCl yermindert zunachst, in grofieren Mengen erhoht 
es aber die Alkalinitat yon Seifenlsgg. in Ubereinstimmung mit der Regel, daB 
alles, was die Koagulation begiinstigt, die Alkalinitat dieser Lsgg. erhoht. Bei 16°
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Bind Seifenlagg. starker alka), ais bei 90°, doch gelten dieBe Werte fur die fl. Phase 
(Rey chler , Ztschr. f. Cbem. u. Industr. der Kolloide 12. 277; C. 1913. II. 491). 
Aus der geriugen Alkalinitat folgt endlich, daB die reinigende Wrkg. der Seifen 
nicht reiu chemischer, sondern pbysikalischer Natur ist. (Journ. Chem. Soc. London 
105. 957—77. April. Bristol. Uniy. Chem. Abt.) F ra nz .

Utz, Iiber Sleisulfat (schwefelsaures Blei). Bericht iiber die LSslicbkeit und 
Giftigkeit des Bleisulfats und damit zusammenhangend iiber aeine Veiwendbarkeit 
ais Ansłrichfarbe. Nach Ansicht des Vfs. bestehen gegen die Verwendung ala 
Ersatz fiir BleiweiB nicht die gleichen schwerwiegenden Bedenken, wie sie fiir die 
Anwendung von BleiweiB geauBert werden. Ein Vergleich getrockneter Anslriche 
von BleiweiB und Bleisulfat im Verhalten zu Schwefelwasseratoff ergibt, daB der 
Anstrich mit BleiweiB viel friiher anfangt, gelb und braun zu werden. (Farben- 
zeitung 19. 1743—44. 9/5. Miinchen.) B loch.

P. Miihle, Zur Nomenklatur der Leinolfirnisse. Im Verlauf einer Diakuasion 
iiber die Bezeichnungen „gekochtes Leinol“, „gekochter Firnia“ und ahnliche macht 
der Vf. folgende Vorachlage. Man bezeichne ais: 1. F irn is  (N o rm a lfirn ia ), 
eine bloBe Auflosung von Trockenstoffen in trocknendem Ol (Temp. unter 150°).
2. G ekochten  F irn is ,  ein Erhitzungsprod. dea trocknenden Óles mit Trocken
stoffen auf mindestens 200°. 3. G eb la sen en  F irn is ,  einen Firnis ad 1., bei 
dessen Herst. gleicbzeitig Luft eingeblasen ist. 4. G eb la sen en , g ek o ch ten  
F irn is, einen Firnis ad 2., bei dessen Herst. gleicbzeitig Luft eingeblasen ist. 
5. S ik k a tiv ie r te s , tro ck n en d ea  Ol, ein trocknendes Ol, das mit einem 5°/o 
nicht uberschreitenden Prozentaatz yon fertigem Sikkatiy yersetzt iat. (Farben- 
zeitung 19. 1741—42. 9/5.) Bloch .

F. W. Kressmann, Osageorangenholz, setne Verwertung ais Farbstoff. Ver- 
gleichende Wertbestst. zwiachen dem Holz der Oaageorange und Gelbholz ergaben, 
daB ihre Farbstoffe sowohl ąualitatiy wie quantitativ so gut wie identiach sind, so 
daB Osageorangenholz in allen Fallen ais Gelbholzersatz dienen kann. (Journ. of 
Ind. and Engin. Chem. 6. 462—64. Juni. [6/4.*] Madison. Forest Prod. Lab. des 
Dept. of Agriculture.) Grim me .

Alfred E. F o rsta ll, Neuerungen in der Gasfabrikation. Bericht tiber Neue- 
rungen an Apparaten zur Destillation und Reinigung. (Journ. of Ind. and. Engin. 
Chem. 6. 499—505. Juni. [27/3.*] New York. 84 William Street.) GRJMME.

H. Hansen, Flammenlose Oberflachenverbrennung. (Vortrag im Kursus fiir 
Fabrikleiter im Institut fur Zuckerindnstrie zu Berlin am 25/2.) Vf. bespricht die 
Oberflachenyerbrennung nach Sch na bel-Bo n e , die sich dahin kennzeichnen liiBt, 
daB Brennatoff und Luft in nahezu theoretiachem Mischungaverhaltnisse an den h. 
Oberflachen hochfeuerfester Korper ohne Entw. einer Flamme auf kleinem Raume 
Yollkommen yerbrannt werden. Das Verf. gestattet, groBe Warmemengen auf- 
zuspeichern und hohe Tempp. zu erzielen, die yon den feuerfesten Oberflachen ais 
Strahlungawarme in starkem MaBe an die Umgebung abgegeben werden. Die Ver- 
wendung des Verf. im Klein- und im GroBbetriebe und seine Wirtschaftlichkeit 
wird eingehend erortert. (Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 1914. 461—84. Juni.)

ROh l e .

F. J. Moore, Neuere synthetische Arbeiten in der Tanningruppe. Eine Zu- 
sammenstellung der neueren Literatur iiber die Herst. synthetischer Gerbstofie und



die Yerwendung letzterer in der Gerberei. (Journ. of Ind. and Engin. Chem. 6. 
450—52. Juni. [27/3.*].) Grim me .

Patente.

KI. 8 1. Nr. 275879 vom 27/5. 1911. [27/6. 1914],
(Zus.-Pat. zu Nr. 270703; C. 1914. I. 926.)

Chemische W erke vorm. H einrich Byk, Lehnitz, Nordbahn, Verfahren 
zum Bleichen ton tierischen Fasern o. dgl. unter getrennter Behandlung des Bleich- 
gutes mit Wasserstoffsuperoxyd und Ammoniak, darin bestehend, daB man statt 
pflanzlichen Fasern andere Stoffe, wie tieriache Fasern oder andere tierische oder 
natiirlich yorkommende Prodd., bezw. Fabrikate, der Bleichung unterwirft.

KI. 8 m. Nr. 275845 vom 10/5. 1913. [27/6. 1914].
Eugen Grandmougin und Em erich Havas, Miilbausen i. Els., Verfahren zur 

Serstelluyig ton untergrunlichem Anilindruckschicarz. Der Kondensationsyorgang 
bei der Schwarzbildung hangt wesentlich von der S., die zur Kondensation ge- 
braucht wird, ab; starkę SS. bewirken yornehmlieh Parakondensation, geben also 
yergrunliches Schwarz (Indaminschwarz), schwachere Sauren dagegen Orthokonden- 
sation. Das orthokondensierte Schwarz (Azinschwarz) ist unyergriinlich. Ais solche 
SS. haben sich yornehmlieh organische SS. brauchbar erwiesen: Milchsaure, Ameiaen- 
saure usw.; doch zeigen alle SS. von ahnlichem Charakter u. gleicher Starkę, auch 
anorganischer Natur, dasselbe Verhalten. Mit den schwśicheren SS. erfolgt die 
Schwarzentw. weniger raBch; es muB daher zur technischen Durchfiihrung zweck- 
maBig ein Gemiseh yon starker Mineralsaure mit schwacherer (organischer) S. ge- 
nommen werden, so daB der OxydationsprozeB so rasch wie gewohnlieh yerlauft, 
die durch die schwachere S. bedingte Orthokondensation aber yorherrscht.

KI. 8 m. Nr. 275886 vom 19/11. 1913. [27/6. 1914].
F arbw erk  M uhlheim vorm. A. Leonhardt & Co.. Muhlheim a. Main, Ver- 

fahren zum Schutz der Seide in halhseidenen Geweben beim Farben mit Schwefel- 
schicarz. Es kann beim Farben halbseidener Gewebe mit Schwefelschwarz, auch 
wasserlóslichem, der Schutz der Seide gegen Anfarben erreicht werden durch Zu- 
satz alkaliloslicher, natUrlicher oder kunstlicher Harze zum Farbebad.

KI. 121. Nr. 276024 vom 14/10. 1913. [1/7. 1914],
Samuel Peacock, Philadelphia, Verfahren zur Erzeugung von Phosphorpenta- 

chlorid aus einem Phosphat und Alkalichlorid. Es werden Tricalciuinphosphat und 
Alkalichlorid in einem zweckmaBig luftdicht geschlossenen Bebalter bis zur B. yon 
Phosphorpentachlorid erhitzt, wobei gleichzeitig die gasigen Reaktionsprodd. abge- 
saugt werden. Bei dieser Arbeitsweise yerlauft die Rk. bei 1100° mit groBer Ge- 
schwindigkeit; es findet folgende Umsetzung statt: CajPsOs +  10KC1 =  3CaO +  
5K ,0 +  2PC16.

KI. 121. Nr. 276058 vom 7/7. 1912. [1/7. 1914].
Badische Anilin- & Sodafabrik, Ludwigahafen a. Rh., Verfahren zur elektro- 

lytischen Darstellung ton Eydrosulfiten. Es hat sich gezeigt, daB man eine hohe 
Hydrosulfitkonzentration erzielen kann, wenn man nur die Bisulfitkonzentrationen 
richtig wahlt, wobei sich die Einhaltung niedriger Temp. empfiehlt. Das wesent- 
liche Merkmal dea Yerf. beateht darin, daB man nicht yon neutralen konz. Bisul-
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fitlsgg. ausgeht, sondern daB man schwache Lsgg. von Biaulfiten yerwendet, denen 
man beliebig viel neutrale Sake, z. B. Chloride oder Sulfate, zusetzen kann. In 
dem MaBe nun, in dem dag Biaulfit durch die Elektrolyse verschwindet, setzt man 
neuea Biaulfit ala featea oder gelostes Salz nach, derart, daB die Bisulfitkonzen- 
tration steta gering bleibt. Der Zuaatz von neutralen Sulfiten zu den schwachen 
Biaulfitlsgg. wird nicht beansprucht.

KI. 121. Nr. 276059 vom 7/7. 1912. [2/7. 1914],
Badische Anilin- & Soda-F abrik , Ludwigahafen a. Rh., Verfahren zur 

elektrolytischen Darstellung ton Hydrosul.fi.ten. Es laBt sich die elektrolytiache Darst. 
von Hydrosulfiten mit Vorteil ausfuhren, wenn man den Katolyten, der neben Bi- 
sulfit neutrale Salze enthalten kann, wahrend der Elektrolyae in dem MaBe, in dem 
Alkali gebildet wird, freie S., inebeaondere freie achweflige S., zufiihrt und jeden- 
falla bei Yerwendung starker Bisulfitlsg., zweckmaBig aber auch bei Verwendung 
schwacherer Biaulfitlsgg., bei niederer Temp. arbeitet. Man erzielt also auf diese 
Weiae eine kontinuierliche Erzeugung weiteren Bisulfita, das nach aeiner B. der 
Elektrolyae unterliegt, u. man kann infolgedeaaen von irgendeinem billigen Neutal- 
salz, z. B. Kochaalz, auBgehen und es auf diesem Wege in Bisulfit und Hydrosulfit 
yerwandeln.

KI. 121. Nr. 276069 vom 24/5. 1913. [3/7. 1914],
Charles Torley, Bruaael, und Oskar M atter, Troiadorf, Verfahren zur Her- 

słellung von Stickoxydul. Es wird Ammoniumnitrat ununterbrochen entweder durch 
eine Zufiihrungayorrichtung in feater Form in das ReaktionsgefaB gebracht oder in 
einem Losungamittel geloat in das ZersetzungagefaB getropft. In diesem Reaktiona- 
gefaB befindet aich eine Fiillmaase, bestehend aus geschmolzenen Salzen oder Salz- 
mischungen, beispielsweise aus Gemiachen yon Natriumnitrat und Kaliumnitrat so
wie von Ammoniumaulfat.

KI. 12 k. Nr. 276133 vom 30/11. 1912. [6/7. 1914],
(Zus.-Pat. zu Nr. 249447; C. 1912. II. 464.)

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., Verfahren zur Her- 
stellung non Ammoniak aus seinen Elementen mit Hilfe m ii Katalysatoren. Es wurde 
gefunden, daB in solchen Fallen, in denen gleichzeitig Aktiyatoren und der Gift- 
wirkung fiihige Elemente in der Kontaktmasse enthalten sind, die Ausbeute unter 
Umstanden mehr oder weniger schnell zuruckgeht, indem ein Teil des Giftes, eventuell 
infolge eingetretener Reduktion durch den Wasserstoff, in das Kontaktmetall hinein- 
geht. Wie sich aber gezeigt hat, kann man dieses Zuriickgehen yermeiden oder 
doch stark yerlangsamen und andauernd befriedigende Resultate erhalten, wenn 
man hierbei die Katalyse bei tunlichst niederer Temp. ausfuhrt. Es hangt von der
Natur, Menge und Bindungaweise der Giftstoffe, sowie auch von der Menge u. Art
der giinatig wirkenden Bestandteile, aowie dem Kontaktmetall ab, welche Tempp. 
jeweils am zweckmiiBigsten innegebalten werden.

KI. 12i. Nr. 276070 vom 1/10. 1913. [3/7. 1914],
R ichard Fleischer, Hersfeld, H.-N., Vorrichtung zur Behandlung, insbesondere 

zum Losen non Salzen, z. B. Kalirohsalzen, in ununterbrochenem Arbeitsgange. Be- 
hufs Eriibrigung der bislang erforderlichen Kratzer, Becher u. dgl. sind die RUhr- 
spiralen mit einem gewolbten Querschnitt yersehen, bezw. aua gewolbten oder aus- 
gehohlten Flacheisen hergeatellt, wobei die Hohlung, bezw. Wolbung der Riihr- 
apiralen daa Anheben des Lijsegutes und das Wiedereinbringen dea letzteren in 
die Loaeflussigkeit, und zwar in der Tranaportrichtung, iibernimmt.

XVIII. 2. 25
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KI. 12m. Nr. 276071 vom 12/12. 1912. [3/7. 1914],
(Zus.-Pat. zu Nr. 243736; C. 1912. I. 760.)

E rich  Ebler, Heidelberg, Verfahrcn zur Darstdlv.vg, Isólierung und Anreiche- 
rung von Radium und anderen radioaktiven Sto/fen durch Adsorption aus nebcn den 
radioaktńen Sto/fen Barium enthaltenden Losungen mittels Mangansuperoxyds. Das 
Verf. besteht darin, daB nach erfolgter Adsorption der radioaktiven Substanz an 
gefalltem Mangansuperoiyhydrat und nach erfolgter Trennung des Adsorbens von 
den adsorbierten Metallen die Lsg. der letzteren wiederum der Adsorption seitens 
Mangansuperoxydhydrats unterworfen und dieser Gang der Adsorption an Mangan- 
superosydhydrat, der nachfolgenden Trennung des Adsorbens vom Adsorbierten 
und der Wiederadsorption des adsorbiert Gewesenen so oft wiederholt w ird, bis 
die gewilnschte Anreicherung an radioaktiyem Salz erreicht ist. Das zur Adsorption 
des Radiums dienende Mangansuperoxydhydrat kann zweckmiiBig in der an- 
zureichernden Radium-Bariumlsg. selbst durch Fiillung erzeugt werden. Fiir diesen 
Zweck hat sich die Behandlung yon Permanganaten mit reduzierenden Stoffen, wie 
Methylalkohol, Oialsiiure usw. und insbesondere mit Manganchlorur ais mit Vorteil 
anwendbar erwiesen. Man setzt dabei zweckmaBig die Permanganate der Radium- 
salzlsg. zu und fiigt dann der Lsg. die reduzierenden Stofle, insbesondere Mangan- 
chloriir, zu. Es yermag je  nach den Fiillungsbedingungen 1 Mol. Mangansuper- 
oxydhydrat '/io—Vs Mol. Bariumsalz zu adsorbieren, und es wurden bei yerschie- 
denen Radium-Bariumchloriden, dereń Radiumgehalt zwischen 10~,0/o und 10~!0/o 
lag, bei Verwendung einer aolchen Mangansuperoxydhydratmenge, die nach der 
angegebenen Adsorptionskapazitat 20—40°/0 des Bariums zu adsorbieren yermochte, 
80—100°/0 des yorhandenen Radiums adsorbiert.

KI. 12 o. Nr. 275846 yom 25/4. 1913. [27/6. 1914].
Naamlooze Yennootschap Fabriek van Chemische Producten, Schiedam, 

Holland, Verfa.hren zur Darstellung von Schwefelsaurecarbonsaureanhydriden, sorcie 
dereń Alkali- und Erdalkalisalzen, dadurch gekennzeichnet, daB man Schwefelsdure- 
anhydrid auf einbasische organische Carbonsauren oder Schwefelsaureanhydrid oder 
rauchende Schwefelsśiure auf Gemische von einbasischen organischen Carbonsauren 
mit ihren Anhydriden bei Tempp. von unter 0° einwirken liiBt u. zur tjberfuhrung 
der hierbei gebildeten Schwefelsśiurecarbonsaureanhydride in ihre Alkali- oder Erd- 
alkalisalze das Reaktionsprod. mit dem Alkali- oder Erdalkalisalz einer geeigneten 
organischen S. yersetzt. Die Patentschrift enthalt Beispiele fiir die Darst. von 
Acetylschwefelsdure, CH3'C 0 -0 'S 0 3H, dereń Natrium-, Kalium- und Calciumsalz, 
yon ButyrylschwefeUaure und Valerylsch.icefelsa.ure, sowie ihrer Natriumsalze und 
yon Benzoylschwefelsaure. Acetylschwefelsaure geht oberhalb 0° schnell in Sulfo- 
essigsaure iiber. Benzoylschwefelsaure ist ein sehr dickfliissiges Ol, beim Zerzetzen 
mit W. bildet sich nur Benzoesaure u. Schwefelsaure u. keine Sulfobenzoesaure. — 
Die Schwefelsiiurecarbousaureanhydride, bezw. dereń Alkali- und Erdalkalisalzo 
finden eine zweckmaBigo Verwendung zur Darstellung yon Siiureanhydriden orga- 
nischer SS., bezw. von Gemischen solcher mit organischen SS., welche zum 
Acylieren, z. B. von Cellulose, gebraucht werden.

KI. 12 o. Nr. 275 847 vom 5/8. 1913. [27/6. 1914].
(Zus.-Pat. zu Nr. 259502; fruhere Zus.-Patt. 273073 und 275442;

C. 1914. II. 278.)
August Albert, Miinchen, Verfahren zur Darstellung von Derivaten der Cyan- 

hydrine von Aldehyden und Ketonen. Es hat sich ergeben, daB der Sclenicasserstoff aich 
nicht nur an acylierte Cyanhydrine, sondern auch an acylierte Aminonitrile anlagern
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liiBt. — a-Acetylaminohomopiperonylsaurenitril, CH2<^Q^>C6Iia • CH<^q^ ' ,
liefert mit Selenwaaaeratoff ein Selenoamid, gelbe, liiłufig gekreuzte Nadeln (aus 
Chlf. oder Aceton durch Lg.), die im Capillarrohr bei 119° zu einer rotbraunen M. 
zusammenschmilzt. — Das Selenamid aus u  - Acetylaminoisobuttersdurenitril,
(CH8),C<^q^ ^  •CH3̂ tryataiiiaiert au8 0(jer Aceton und schm. bei 143—146°

zu einer braunen PI.

KI. 12 o. Nr. 275 932 vom 22/5. 1912. [30/6. 1914].
Endre Schossberger und Gotthold F riedrich , Breslau, Yerfahren zur Dar- 

stellung organischer Quecksilberverbindungen. Es wurde gefunden, daB die freien 
Terpenketocarbonsauren, sowie dereń Ester mit Quecksilbersalzen beatandige Verbb. 
liefern. Camphocarbonsaure gibt mit CJuecksilberacetat die Acetatąuecksilbercampho- 
carbonsaure, C,3H180 6Hg. — Aus Camphocarbonsauremethylester u. Queckailberoxyd 
entsteht bei 160—180° Oxyquecksilbercamphocarbonsaureester. Die Prodd. sind in 
allen Losungsmitteln wl.; sie zers. sich beim Erhitzen, ohne zu schm. In Alkalien 
losen sie sich unter Salzbildung. Die Prodd. sollen zu Desinfektionszwecken Yer
wendung finden.

KI. 12 o. Nr. 275962 vom 15/7. 1911. [30/6. 1914].
Knoll & Co., Chemische Fabrik , Ludwigshafen a. Rh., Verfahren zur Dar- 

stellung organischer Celluloseester. Durch die zu esterifizierende Cdlulose wird das 
fl. Esterifizierungsgemisch hindurchbewegt, so daB die bereits abgeschwachten 
Aeidylierungsgemische systematisch jedesmal wieder auf stets frischeres, zu acidy- 
lierendes Gut einwirken.

KI. 12 o. Nr. 276185 vom 29/3. 1913. [4/7. 1914].
Iw an Ostromysslenski, Moakau, Verfahren zur Beinigung von Isopren. Es 

wurde festgestellt, daB die Oxydation und Polymerisation von Amylenen, z. B. von 
Trimethylathylen, mit Hilfe irgend eines Oxydationsmittels von neutralem oder 
basischem Charakter und von Alkali- oder Alkalierdmetall oder einer Mischung 
eines Oxydationsmittels und solcher Metalle bedeutend schneller verlauft ais der 
Yorgang der Oxydation oder Polymerisation des Isoprens mit Hilfe der gleichen 
Reagenzien unter gleichen Bedingungen. Man kann die Abscheidung der Amylene 
vom Isopren quantitativ erreichen. Die Amylene verwandeln sich entweder voll- 
standig in Osydationsprodd. (z. B. in Baldriansaure) oder polymerisieren aich zu 
schweren Ólen (Di-, Tri-, Tetraamylenen), wahrend Isopren unverandert bleibt oder 
leiclit aus der Mischung in reinem Zustande durch einfache Dest. ausgeschieden 
werden kann. Ais Oxydationsmittel konnen mangansaures Kalium, Barium- oder 
Beuzoylsuperoiyd, Perborate, Persufate, Percarbonate u. dgl. verwendet werden.

KI. 12 P. Nr. 276656 vom 7/5. 1912. [13/7. 1914],
Adolf Kaufmann, Genf, Yerfahren zur Darstellung von 4-Ketonen der Chinolin- 

reihe, dadurch gekennzeichnet, daB man auf Chinolin-4-carbonsaurenilril oder dessen 
Kernsubstitutionsprodd. Grignardlsgg. einwirken laBt und die entstandenen Ad- 
ditionsprodd. in der iiblichen Weise zerlegt. Chlorhydrat des 4-Methylchinolylketons, 
aus 4-Cyanchinolin in Bzl. und CH,MgJ beim Erwarmen auf dem Wasserbade, 
Zersetzen des erhaltenen Prod. mit Eiswasser und Chlorammonium, Extrahieren 
mit Bzl. und Fallen mit trockener HC1, weiBes, krystallinisches Pulver, farblose 
Prismen aus A., zers. sich bei 200—215°. Das hieraua abgescbiedene 4-Mełhyl- 
chinolylketon ist ein dickfl. 01, Kp.0, ca. 106° (unkorr.), F. unterhalb —20°, mit

25*
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Wasserdampf schwer fliichtig. Pikrat, gelbe Nadeln, die sich bei 165—170° zers. 
Acetat, lango, dicke Nadeln, F. 70°. Jodmethylat, dunkelrote Krystalle, F. 172°. 
Phenylhydrazon, gelbes Pulver. Phenylhydrazonpikrat, zinnoberroto Blattchen oder 
Korner aus Xylol, F. 224°. — 4-Phenylchinolylketon, aus 4-Cyanehinolin u. Phenyl- 
magnesiumbromid, opalartige, weiBe M., F. 58— 59°, Kp.0-5 155°, sil. in organischen 
FIL, 1. in Lg., W. Chlorhydrat, farblose Tafelehen aus A. oder W., F. 204°. Pikrat, 
braungelbe Blattchen, F. 214°. Phenylhydrazon, gelbes Krystallpulyor, F. 239 bis 
240°. — 4-Methyl-6-methoxychinolylketon, aus 6-Methoxy-4-cyanchinolin in h. Anisol 
nnd CHaMgJ, goldgelbe Nadeln aus Lg., F. 92°. — Das 6-Mcthoxy-4-cyanchinolin 
(Chininsdurenitril) entsteht, indem man quaterniire Salze des 6-Methoxychinolins 
mit Cyankalium bebandelt und die entstandenen Cyanchinoline mit alkoh. Jodlsg. 
zu den Jodalkylaten des Chininsaurenitrils oxydiert; beim Erhitzen spalton dicse
Salze Halogenalkyl ab. Es bildet gelbe Nadeln, F. 157°, 11. in A., Chlf., Bzl., 1.
in Lg., A. mit gelber Farbę und grtiner Fluorescenz, swl. in W.

KI. 12-1. Nr. 276668 vom 4/4. 1913. [13/7. 1914],
(Zus.-Pat. zu Nr. 270326; C. 1914. I. 830.)

Johann A. Wiilfing, Berlin, Yerfahren zur Hcrsłelhing von acełylsalieylsaurem 
Natrium, sowie der Natriumsalze von Kernhomologen der Acetylsalicykaurc, darin 
bestehend, daB man auf die SS. in trockenem, feingepulyertem Zustande die aqui- 
yalente Menge wasserfreies Natriumcarbonat in Ggw. yon Alkylestern aliphatischer 
SS. einwirken liiBt. Die Patentschrift enthalt Beispiele fiir die Herst des Na- 
Salzes der Acetylsalicylsaure u. der Acetyl-p-kresołinsaure.

KI. 21b. Nr. 275881 vom 3/12. 1910. [27/6. 1914].
Gebrdder Stanisław  und Georgij Gaszyński, Apoznanski & Co., Moskau, 

Yerfahren zur Herstellung hochporoser Elektroden fiir elekłrische Sammler. Die 
paatierten Platten werden wahrend des Trocknens bei erhohter Temp. zwisehen 
saurebestandigen Abdeckplatten angeordnet.

KI. 21 d. Nr. 276080 vom 23/12. 1913. [3/7. 1914].
Isaria-Zahlerw erke, Akt.-Ges., und E ichard  Escales, Muncben, Verfahren 

zum Schutz der Leiterisolation in elektrischen Maschinen gegen chemisclie Ein/lusse, 
insbesonderc gegen Eintcirkungen von Salpctersaure und salpełriger Saure. Die 
Leiterisolation wird mit einer basischen Substanz getrankt oder yon einer solchen 
eingehullt.

KI. 21 f. Nr. 276 037 vom 27/7. 1913. [1/7. 1914].
A llgem eine Elektrizitats-G esellschaft, Berlin, Verfahren zum Egalisieren 

von Leuchtkorpern aus Wolfram oder ahnlichen Metallen. Die Leuchtkorper werden 
bei geeigneter Temp. elektrisch in Wasserstoff, der oxydierende Gase enthalt, er- 
hitzt, worauf das an den diekeren Stellen gebildete Oxyd auf chemischem oder 
mechanischem Wege beseitigt wird. Oder die Leuchtkorper werden in einer sie 
angreifenden Fl., z. B. Salpetersaure, elektrisch so weit erhitzt, bis die Fl. den 
durch den AngrifF dunner gewordenen u. infolgedessen heiBeren Gliihkorper nicht 
mehr benetzt.

KI. 21 g. Nr. 275978 vom 17/2. 1914. [30/6. 1914].
Johann Lingenhol und Ludwig Wolf, Augsburg, Yerfahren zur Geicinnung 

phosphorescierender und emanierender Fldchen und Lohen von belieliger Form und 
Ausdehnung. Es werden porose, entsprechend erhitzte Platten, Kegel, Zylinder usw. 
mit einer yorher erhitzten Fettsaure in geschmolzenem oder yerdampftem Zustande 
in Beruhrung gebracht.
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KI. 21 h. Nr. 275979 srom 4/4. 1912. [29/6. 1914],
Siemens & Halske, Akt.-Gea., Siemenaatadt b. Berlin, Yerfahren zum Sckmelzen 

ton Metallen mit sehr hohem Schmelzpunkt, z. B. Wolfram, unter Benutzung des 
eUktrischen Lichtbogens. Es wird dem Schmelzgut zur Verhinderung yon Blaaen- 
bildung Thoroxyd zugeaetzt.

KI. 22*. Nr. 275896 vom 1/7. 1913. [1/7. 1914].
Leopold Cassella & Co., G. m. b. H., Frankfurt a/M., Verfahren zur Dar- 

stellung ton Azofarbstoffen. Es wurde gefunden, daB man bei der Kombination 
yon Diazo- oder Tetrazoyerbb. mit Triaminocarbazolmonosulfosaure wertyolle Azo- 
farbatofle erhalt. Der teehniache Wert dieser neuen Azofarbatoffe beruht yor allem 
darin, daB aie sich auf der Faaer sowohl diazotleren und entwickeln, ais auch mit 
Nitrodiazobenzol kuppeln laaaen. Man erhalt hierbei meiat gelbbraune bi3 tief- 
schwarze Farbungen, die sich yor denen der bekannten Farbstofte mit m-Diaminen 
oder m-Diaminaulfosauren in Endstellung durch ihre Nuance und gate Wasch- und 
Lichtechtheit auszeichnen. Die Triaminocarbazolsulfoaaure wird gewonnen, indem 
man dag Carbazol zunachst hoch sulfiert, zweckmaBig bia zur B. einer Trisulfo- 
saure, aladann die S. durch Behandeln mit starken Nitrierungamitteln in eine 
Trinitrocarbazolmonosulfosaure uberfuhrt und diese reduziert.

KI. 22*. Nr. 276140 vom 3/5. 1913. [6/7. 1914].
Farbenfabriken vorm. F riedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Coln a. Rh., 

Verfahren zur Darstdlung ton substantiten grunen Polyazofarbstoffen. Man gelangt 
zu grunen Baumwollfarbstofien, die durch Behandeln mit Formaldehyd auf der 
Faaer waachecht werden, wenn man diazotierte Acidyldiamine oder Nitramine oder 
ihre Deriyate oder Sulfosauren mit einer eine Weiterdiazotierung gestattenden 
Mittelkomponente, wie Kresidin, a-Naphthylamin, l-Amino-5-naphthol usw., oder 
ihre Sulfoaauren kuppelt, diazotiert und mit einem m-Aminobenzoderiyat der 
2,5,7-Aminonaphtholsaure kuppelt, nochmals diazotiert und nun mit Resorcin oder 
m-Aminophenol kuppelt und daun yeraeift, bez w. reduziert. Ais m-Aminobenzol- 
deriyate der 2,5,7-Aminonaphtholsulfosaure seien folgende erwahnt: m-Aminobenzoyl-
2-amino-5-n.aphthol-7-sulfosa.ure, m-Aminobenzenyl-l,2-naphthylendiamin-5-oxy-7-sulfo- 
saure, m-Aminobenzo-l,2-naphthothiazol-5-oxy-7-sulfosaure.

KI. 22*. Nr. 276141 vom 5/8. 1913. [6/7. 1914.]
(Zus.-Pat. zu Nr. 276140; s. vorst. Ref.)

Farbenfabriken vorm. F riedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Cola a. Rh., 
Yerfahren zur Darstellung ton substantiten gr-iinen Polyazofarbstoffen, darin be- 
stehend, daB man entweder die Diazoyerbb. der nach dem Yerf. des Hauptpat. er- 
haltlichen Prodd. mit Resorcin oder m-Aminophenol kuppelt oder diazotierte Acidyl
diamine oder Nitramine oder ihre Deriyate, bezw. Sulfosauren mit. einer eine 
Weiterdiazotierung gestattenden Mittelkomponente kuppelt, das Zwiachenprod. 
weiter diazotiert, mit einem in-Aminobenzolderivat der 2,5-Amiuonaphthol-7-sulfo- 
aaure yereinigt, die FarbatoSe reduziert, bezw. yeraeift, tetrazotiert u. mit 2 Mol. 
Reaorcin oder m-Aminophenol oder 1 Mol. Resorcin u. m-Aminophenol kuppelt. — 
Die Patentachrift enthalt ein Beispiel fur die Anwendung des Pr od. aus Oxalyl-p- 
phenylendiamin-1,7- Naphthylaminsulfosaure und »»- Aminobenzenyl- 1.2-naphthylen- 
diamin-5-oxy-7-sulfosdure.

KI. 22*. Nr. 276142 vom 5/8. 1913. [6/7. 1914].
(Zua.-Pat. zu Nr. 276140; fruheres Zus.-Pat. 276141; 8. yorst. Reff.)

Farbenfabriken vorm. F riedr. Bayer & Co., Leverkuaen b. Coln a. Rh., Ver-
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fahren zur Darstellung von substantiven grunen Polyazofarbstoffen. Es werden an 
Stelle von Acidyldiaminen, bezw. p-Nitroaminen a-, oder /9-Naphtbylamin oder ihre 
Sulfosauren yerwendet.

KI. 22 g. Nr. 276122 vom 8/12. 1912. [3/7. 1914].
Brano Zschokke, Zttrich, Verfahren zur Herstellung von leicht abivasch- oder 

abreibbaren Eostschutzfetten, dadurcb gekennzeichnet, daB man eiuer wss. Lag. von 
Chromsaure oder dereń Salzen, welche das Eisen passiy macht, mit einem Fett 
oder Ol zu einer Emulsion yermischt.

KI. 23c. Nr. 276043 vom 15/1. 1913. [1/7. 1914].
Stolle & Kopkę und E udolf Russ, Rumberg, Bohmen, Verfahren zur Dar

stellung sulfonierter Ole oder Fette, dadurch gekennzeichnet, daB das mit W. oder 
Salzlsg. yermischte sulfonierte Ol durch Zentrifugalkraft yon der Waschflussigkeit 
und der uberschussigen S. geachieden wird. Man gewinnt ao Turkischrotdl von 
hoher Beatandigkeit gegen die Einw. von SS., gegen Kalk- u. Magnesiumsalze, u. 
der Fahigkeit, mit W., auch mit hartem W., sowohl in neutraletn, wie auch in 
atark saurem Zustande klare Lsgg. zu ergeben.

KI. 29 b. Nr. 276013 vom 14/11. 1912. [1/7. 1914].
Knoll & Co., Ludwigahafen a. Rh., Verfahrcn zum Erzielen haltbarer w ci (itr 

Farbung an aus primarer Acetylcelluloseldsung ausgefallten Gebilden. Man kann 
diesea Ziel dadurch erreichen, daB man der primaren Acetylcelluloselag. geeignete 
aromatische SS., Saureester, A. oder dereń Gemenge zusetzt, dieae Mischung kurze 
Zeit erwarmt, bia sie vollig klar iat, und die daraus durch Fallung mit W., wss. 
Salzlagg. oder anderen Fallungsmitteln hergestellten Gebilde, z. B. Fiiden, Folien, 
Flaschenkappen usw., auawascht. Beim Auswaschen nimmt die Acetylcellulose eine 
gleichm&Bige und dauernde, auch nach dem Auftrocknen haltbare WeiBfarbung an. 
Werden den Lsgg. Farbatofie zugesetzt oder die ausgefallten weiBen Gebilde in 
geąuollenem Zustande mit Farbbadern behandelt, ao erzielt man uudurchaichtige, 
farbige Gebilde. Durch Zuaatz geeigneter Mittel zum Geachmeidigmachen laBt 
Bich die Elastizitat der Acetylcellulosegebilde beliebig beeinfluaaen. Aua dieaer 
Mischung atellt man die gewiinschten Gebilde usw. dar, die in bekannter Weise 
entsauert werden und dabei die WeiBfarbung annehmen. Statt Benzonaphthol, 
Benzoesaureiithyleater, Benzoesauremethylester, Benzoeaaurepropyleater, Phthalaaure, 
Aniaol oder Benzylchlorid usw. der fertigen primaren Acetylierungalag. zuzuaetzen, 
kann man aie auch dem Acetylierungagemisch einyerleiben und sie den Acety- 
lieruugsprozeB mit durchmachen lassen.

KI. 30 h. Nr. 276145 vom 19/4. 1913. [3/7. 1914].
F ritz  Sauer, Breslau, Verfahren zur Herstellung kiinstlichcr Eisemcdsser, da

durch gekennzeichnet, daB man Eisensulfat, annahernd die gleiche Menge Alkali- 
carbonat und diese iibersteigende Mengen schwefelsauren Alkalis in entluftetem, 
kohlensaurehaltigem W. loat.

KI. 39 b. Nr. 275857 vom 3/6. 1913. [29/6. 1914].
Hans B lucher, Leipzig, und E rnst K rause, Berlin-Steglitz, Verfahren zur 

TTerstellung plastischer Massen durch Einwirkung von Aldehyden auf eiwei/Shalttge 
Stoffe. Es werden ais eiweiBhaltigo Stofłe die Ruckstande der Hefeestraktfabri- 
kation eyentuell iń Mischung mit Fiillmitteln und anderen EiweiBstoften yerwendet.
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KI. 40». Nr. 275904 vom 29/7. 1913. [2/7. 1914].
W ilhelm Borchers, Aachen, und W ilhelm  Menzel, Zinkhutte Billwarder bei 

Hamburg, Verfahren der Sclieidung von Kupfer, Bici und Zink aus sulfidischen und 
oxydischen Er zen, Aufbereitungs-, Zwischen- und Abfallprodukten durch fereinigte 
Rost-, Schmelz- Yerfluchtigungs- und Laugereiarbeiten. Es konnen durch ein Rost- 
reaktionaschmelzen unter Zuhilfenahrne von Reduktionsmitteln, also vereinigt mit 
einem reduzierenden Schmelzen, zuniichat daa Kupfer von Blei und Zink unter 
Verfluchtigung der letzteren, dann die teils in metalliacher Form, teila ala Oxydo 
und in geringen Mengen auch ala Sulfide u. Sulfate in den leicht kondenaierbaren 
Flug3taub iibergegangenen Metalle Blei u. Zink durch Laugerei leicht voneinander 
geachieden werden, wenn man daa Reaktionaachmelzen unter Beobachtung gewiaaer 
Bedingungen in elektriachen Ofen auafiihrt.

KI. 42i. Nr. 275906 vom 14/5. 1913. [29/6. 1914].
Fritz  H aber und R ichard  Leiser, Berlin-Dahlem, Verfahren zur akustischen 

Wetteranzeige in Gruben mit Hilfe zweier Pfeifen, von denen mindeatens die eine 
eine Membranpfeife iat, dadurch gekennzeichnet, daB beide Pfeifen durch ein und 
denaelben, aua einem Druckregler hervorgehenden Gaaatrom auf einen Oberton an- 
geblaaen werden, wobei erforderlichenfalla hinter der Verzweigung eine Droaaelung 
dea einen oder beider Gaswege vorgenommen wird.

KI. 48 a. Nr. 276257 vom 21/4. 1912. [4/7. 1914],
Marie Canac, Bourg-la-Reine (Seine, Frankreich), Vcrfahren zur Vorbehand- 

lung von auf gahanischem Wege unmittelbar zu, vernickelnden Aluminiumgegenstanden, 
die zunachst mit alkal. rcagierenden Laugen und darauf mit SS. behandelt werden, 
dadurch gekennzeichnet, daB dem yorzugsweiee Salzaaure enthaltenden sauren Bade 
Eiaenfeilapaue, bezw. Eiaenchloriir in geringen Mengen zuge8etzt sind.

KI. 57 a. Nr. 275914 vom 5/1. 1913. [30/6. 1914].
August Nefgen, Siegburg, Verfahren zur Vorbereitung von Kupfer fur Pigment- 

gelatinedurchatzungen. Da3 Kupfer wird mit einer dunnen Metallschicht uberzogen.
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