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Apparate.

A. Besson, Ber Perforationsapparat nach Kreis. (Vortrag auf der 27. Jahres- 
yeraaraml. des Schweiz. Vereins analyt. Chemiker in Bern am 4.—6/6. 1914.) Die 
Leistungafahigkeit dłeses App. ist nahezu auf daa Doppelte deijenigen des App., 
den Reichmann (Chem.-Ztg. 38. 259; C. 1914. I. 1238) beschreibt, zu ateigern. 
Die Angabeu Eeichmanns aind unzutreffend. (Mitt. Lebensmittelunters. u. Hyg. 5. 
301—3.) RttHLE.

Max Wolff, U ber eine neue Wasserstrahlluftpumpe und das Fixieren und Ein- 
betten mikroskopischer Objekte im YaJcuum. Es wird eine Wasserstrahlluftpumpe 
beschrieben, bei der im Gegenaatz zu den heute allgemein iiblichen ein Waaaer- 
strudel ala wirkendea Prinzip zur Anwendung gelangt. Die Konstruktion dieser 
Pumpe, die von der Fa. Ekich K o e lln e r  in Jena zu beziehen ist, ist aus der 
Fig. 11 verstandlich; sie iibertrifft alle anderen durch kraftjge und schnelle Saug- 
wirkung. Mit Hilfe dieaer Pumpe ist roan imstande, sich die Metboden des Ein- 
bettens und Fisierens im Vakuum mit verbaltniama6ig einfachen Apparaten nutzbar 
zu machen und die praktiBche Bedeutung dieser Methodik in der Mikrotechnik zu 
erhoben. (Ztschr. f. wisa. Mikroskop. 31. 19—22. 9/7. [30/1.] Zoolog. Lab. K. Forst- 
akademie Eberawalde.) S chónfeld .

Fig. 11. Fig. 13.

E rich B irnbrauer, Vakuumofen mit indirekter Beheizung durch drahtfórmiges 
Wolfram. Der weaentliche Teil dea Vakuumofens mit indirekter Beheizung durch 

XVIII. 2. 63



906

Wolframdraht beBteht aus einem Quarzzylinder (3. Fig. 12) Q, in dem unten und 
oben ein massiyer Ring JR aus Quarz befeatigt ist. Der Ring tragt 20 mit ge- 
preBtem Wolfram gefullte Quarznapfchen N , durch welche mittels einer feinen 
Bohrung der Heizdraht W  gefiihrt wird. Cfber den Aufbau des ganzen Ofens 
miissen Einzelheiten im Original nachgelesen werden. Der App. wird von der 
Firma W arm brunn, Q uilitz  & Co., BerliD, hergestellt. (Chem.-Ztg. 38. 951. 25/7.)

J ung.
H einrich  H iller, E in neues Gluhdreiećk. Das in Fig. 13 abgebildete Dreieck 

besteht aus einer Drahtkonstruktion yon yernickeltem Harteisen oder Kupfer mit 
yerstellbaren Magnesiastabehen. Es ist in den Dimensionen eines gewohnlichen 
Porzellan- oder Tonrohrendreiecks gehalten und paBt in den aus zwei Schamotte- 
zylindern bestebenden Zugofen. Statt der Magnesiastabehen konnen Bolche aus 
Quarz yerwandt werden. Die Metallteile besitzen keine Lotstellen, sondern sind 
zum Zwecke gróBerer Stabilitat autogen yerschweiBt. Das Dreieck ist zu beziehen 
yon der Firma W arjib ru n n , Q u ilitz  & Co., Berlin NW. 40, bezw. W. J. Rohr- 
becks Nachfolger, Wien V, Wehrgasse 18. (Osterr. Chem.-Ztg. 17. 177. 1/7.; 
Chem.-Ztg. 38. 966—67. 30/7. Wien.) P f l Uc k e .

F ritz  Hinden, Sicherheitsvorrichtung beim Arbeiten mit giftigen oder riechenden 
Gasen. Es wird eine Gaswaschflasche mit Sicherheitsvorrichtung beschrieben. Die 
Wasehflasche hat die ubliche GroBe und wird mit I/6 des Inhalts mit Waachfl. 
beschickt. Wird die Gasabfuhr yermindert oder gesperrt, dann wird die Waschfl. 
in die Sicherheitskngel hinaufgedriiekt, u. der GasiiberschuB entweicht durch diese 
in eine angeschlossene?, jederzeit offene Leitung, die ins Freie oder in den Fabrik- 
kamin fiihrt. Kann eine eingetretene Verstopfung wieder ruckgangig gemacht 
werden, dann wird die in die Sicherheitskugel eingedriiekte FI. automatisch erneut 
hinuntergehebert.

Einem ahnlichen Zweck dient eine Manometerflasche mit Sicherheitsuentil, die 
in Gasleitungen eingeschaltet wird, wo ein Waschen des Gases uberfliissig ist. 
(Chem.-Ztg. 38. 1009. 11/8. Chem. Lab. d. mineralogisch-geologisehen Inst. Univ. 
Basel.) Jung.

Neues Dreieck zum Gliihm von kleinen Schmelztiegeln im Laboratorium. Es 
besteht aus einem zusammengenieteten Bandę aus yerzinktem Eisen oder Nickelin, 
das mit der schmalen Schnittseite auf der Unterlage aufliegt. Jede der drei Seiten 
ist in der Mitte so gebogen, daB sie ein an einem Ende spitz zulaufendes Ton- 
steinchen aufnehmen konnen. Diese 3 Steinchen dienen ais Auflage fur den 
Tiegel. Der Abstand der 3 Steinchen yoneinander ist yerstellbar. Das Metallband 
liegt ganz auBerhalb der Flamme. Zu beziehen yon J. H. BtrGHLER, Breslau I, 
AltbuBerstraBe. (Ztscbr. f. offentl. Ch. 20 . 283—84. 15/8.) R uhle.

H edw ig B ender, Untersuchungen ani Lummer-Pringsheimschen Spektralflicker- 
photometer. Das LuMMER-PEiNGSHEiłische Spektralflickerphotometer yergleicht die 
Helligkeit zweier Spektralfarben einer und derselben Lichtąuelle miteinander (ygl. 
T h u rm el, Ann. der Physik [4] 33. 1139). Kennt man nun die Empfindlichkeit 
des Auges fiir die beiden Farben, so kann man das Verhaltnis der Intensitaten 
und daraus nach den Strahlungsgesetzen die schwarze Temperatur des Strahlera 
berechnen. Die yorliegende Arbeit beschaftigt sich yornehmlich mit der Best. der 
Empfindlichkeitskurye fur yerschiedene Farben. Die foyeale Empfindlichkeit eines 
und desselben Beobachters ergab sich zu yerschiedenen Zeiten ais konstant. Bei 
yerschiedenen Beobachtern liegt die maiimale Empfindlichkeit stets im Gelbgriin, 
in der Nahe von 550 fx(i, doch treten indiyiduelle kleine Unterschiede auf. Bei
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total Farbenblinden liegt das Maximum der Empfindlichkeit bei 515 fifj,. Mit der 
bekannten Sebscharfenmethode erhalt man die gleiche apektrale Verteilung der 
Helligkei,t wie mit der Flickermethode, doch iat die letztere die genauere. Vers8. 
mit normalen duukeladaptierten Augen bestatigten daB Ergebnis, da8 die Stabchen 
des normalen Augea mit den Netzhautelementen des total farbenblinden Auge3 
ubereinstimmen. (Ann. der Physik [4] 45. 105—32. 14/8. [15/5.] Breslau. Physik. 
Inst. der Univ.) Sacku r .

G. Wulff, Apparatur zur Krystallrontgenogrammetrie. Die von L a u e , Fr ie d r ic h  
und K n ip f in g  besehriebene Apparatur zur Erbaltung der Krystallrontgenogramme 
(Sitzungsber. Bayr. Akad. d. Wiss. 1912. 303. 363; Ztscbr. f. Krystallogr. 52. 58; 
C. 1913. I. 1387) bedarf einiger weaentlicher Verbesserungen, die zur genaueren 
Auamessung des Bildes dienen konnen. Vf. beschreibt eine Apparatur, mittel3 
dereń 1. die Richtung des primaren Strahles in bezug auf den Krystall und auf 
die photographiaohe Platte, 2. die Entfemung dea Zeratreuungapunktes der aekun- 
daren Strahlen von der photographiachen Platte beatimmt werden kann, und
3. moglichat kompakte Zuaammenatellung der einzelnen Teile und Inatrumente 
erreicht wird. (Ztaehr. f. Krystallogr. 54. 59—64. 23/6. Moakau.) Etzo ld .

Gr. Rodillon, fjber ein Prazisionsureometer. Mit Hilfe dieaes neuen Apparates 
(Fig. 14) kann man gleich genau den Harnstoff- 
gehalt des Harna und dea Blutes bestimmen. Der 
App. besteht aus einer Trichterrohre Ii, der Hypo- 
bromitkugel H  von etwa 15 ccm Faasungsvermogen, 
dem B,eaktionaraum L, der in Vio ccm eingeteilten 
Gaaometerrohre G, dem oberen Dreiwegehahn, dem 
mittleren Habn u. dem unteren Hahn. — Man halt 
den App. etwas geneigt, atellt den Dreiwegehahn 
auf 1 und offnet die beiden anderen Hahne. Man 
gibt die zu analysierende FI. in die Trichterrohre S , 
von wo aus die FI. in den Reaktionaraum L  ge- 
langt, apiilt zwei- bis dreimal mit W. oder Lauge 
nach, achlieBt den mittleren Hahn und bringt den 
Dreiwegehahn in die Stellung 2, wodurch L  vollig 
abgeachloaaen wird. Hierauf bringt man mit Hilfe 
einer Tropfflaache die erforderliehe Menge Hypo- 
bromitlsg. in die Trichterrohre JR, von wo aus sie 
in die Kugel H  gelangt, darauf achtend, daB kein 
Tropfen 'des Eeagenaea im Dreiwegehahn zuruck- 
bleibt, worauf man dieaen in die Stellung 3 bringt.
Nunmehr stellt man den App. in einen mit W. ge- 
fiillten Zylinder, derart, daB das W. bis zur Mitte 
des Dreiwegehahna reicht. Nach einigen Minuten 
hebt man den App. etwas in die Hohe und laBt 
durch Drehen dea Dreiwegehahnes nach beiden Rich- 
tungen das W. in die Graaometerrohre G bis zum Null- 
punkt steigen, wobei ea mit dem auBeren W. gleich 
hoch stehen muB, und stellt sodann den Dreiwege
hahn wieder auf 3 ein. Nun offnet man den mittleren 
Hahn, ohne den App. ganz aus dem W. herauszunehmen, wodurch daa Reagena 
in den Raum L  gelangt, und schlieBt dann in jlerselben Weise auch den unteren 
Hahn. Jetzt nimmt man den App. aus dem Wasserzylinder heraus und schuttelt^

63*
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ihn zwanzigmal in senkreehter Lage, taucht ihn wioder in den Wasserzylinder ein, 
offnet den unteren Hahn unter W. und liest nach einigen Minuten in iiblicher 
Weise ab. SchlieBlich wiederholt man die Best. unter den gleichen Bedingungen 
mit einem beatimmten Volumen einer Harnstofflsg. von bekanntem Gehalt.

Bezeichuet man mit V  daa von der fraglichen FI. entw. N -Volumen (in ocm), 
mit x  die in 1000 ccm dieser FI. enthaltene Harnstoffmenge, mit V  und U die 
der Harnatofflsg. von bekanntem Gehalt entaprechenden N- und Harnstoffwerte, 
so ergibt sich x  zu U y, VI V'. (Buli. d. Sciences Pharmacol 21. 395—99. Juli.)

A. B erthoud, Die Physikalische Chemie im Jahre 1913. Zusammenfassender 
Bericht. (Journ. de Chim. physiąue 12. 289—352. 10/6. Neuehatel. Lab. f. Phyaik.

H arry  SMpley Fry, JErMarungen einiger słereochemischer Probleme mittels der 
Elektronenauffassung der positiuen und negativen Valenze7i. II. Halogensubstitution 
im Bemollcern und in der Seiterikctte. In Fortsetzung friiherer Arbeiten (vgl. I. Mit- 
teilung Journ. Americ. Chem. Soc. 36. 262; C. 1914. I. 1724) behandelt Vf. haupt- 
siichlich die tbeoretische Deutung der Einw. yon Halogenen auf Toluol vom 
Standpunkt der von ihm gegebenen Erklarung der Valenz. D ie BRUNERscbe Auf- 
fassung, wonach Kernsubstitution auf Halógenatome, Seitenkettensubstitution auf 
Halogenmolekiile zuriickzufiihren ist, betrachtet er ais nieht stattbaft, weil sie nicbt 
die Tatsache beriicksichtigt, daB Kernsubatitution im Gegensatz zur Seitenketten
substitution nieht eine Osydation u. Reduktion einschlieBt. B ancrofts Annahme, 
da8 Kernsubatitution auf negative Halogenatome zuriickfiihrbar ist, steht nieht im 
Einklang mit der Tatsache, daB in o- und p-Stellung substituierte Halogenatome 
im Toluol positiv sind; der Annahme, daB in der Seitenkette substituiertes Halogen 
positiv ist, widerapricht der negative Charakter dea Halogenatoms im Benzylchlorid, 
Benzalehlorid und Benzotrichlorid. Auch gegen die HOLLEMANsche Auffaasung 
von Kem- u. Seitenkettenhalogensubstitution (nach der bei der letzteren molekulares 
Brom, bei der ersteren ein Perbrom id, HBrn, einwirkt) werden Einwande erhoben. 
Fiir den Mechanismus der Kernsubatitution gibt Vf. folgendes Schema, wobei R 
irgendeinen Halogeniibertrager (z. B. W aaaer, Pyridin, Phosphortrichlorid  etc.) 
bedeutet:

D u ster b eh n .

Allgemeine und physikalische Chemie.

Chem.) Sacku h .

R - f  X±— X -  — y  X ± ^ R ± -= X ;
X — n n  —

X

oder:

CHa-

Ea wird also im Laufe der Substitution eine Halogensaure vom Typus H ^~^X  
eliminiert (nieht H ^ X ) .  Wenn bei der Kernsubatitution weder Osydation, noch 
Reduktion Btattfindet, iat die Eliminierung von H + ~~X ein entscheidender B.eweia
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fiir den positiyen Charakter des substituierten Halogenatoms. Andererseits spricht 
esperimentelles Beweismaterial dafiir, daB bei der Seitenkettensubstitution die 
substituierten Halogenatome negativ sind. Das zuriiekbleibende positive Halogen- 
atom („nascierendes Halogen") wirkt ais Oxydationsmittel, das die negative Valenz 
des Kohlenstoffs in eine positiye yerwandelt:

X, =  X i ^ X  — X+ +  X“ ;
H“  H“

C0H6-C— tH  +  X -  — > C6H6.C-------- h H ±-=X ;
H H

H“  H+
0„H5.C-----  +  (X+ =  X -  +  2©) — > C6HS-C— X.

H H

(Journ. Americ. Chem. Soc. 36. 1035—47. Mai. [16/3.] Cineinnati. Univ. Ohio.) Btjgge.

Gustav F. H uttig , Physikalisch-chemische Untersuchungen der Oxy- und Dioxy- 
anthracliinone mit besonderer Beriieksichtigung ihres Beizfarbevermdgens. Die so- 
genaunten Beizenfarbstoffe farben die Faser nur, wenn diese vorher mit einem 
geeigneten Stoff, z. B. einem Metallhydroiyd impragniert ist. Es ist noch unent- 
schieden, ob diese Parbung in der B. einer gewohnlichen Verb., eineB Salzes, be- 
steht oder auf einem Adsorptionsvorgang beruht. Um diese Frage zu entscheiden, 
hat der Vf. yersueht, einen Zusammenhang zwischen dem Beizfarbevermogen einiger 
Farbstoffsauren u. ihren physikalisch-chemisehen Eigenschaften, vornehmlieh ihrer 
Loslicihkeit und ihrer Dissoziationskonstante festzustellen. Die Ergebnisse werden 
in folgender Tabelle mitgeteilt:

Farbstoff Loslichkeit bei 25° 
Mol/Liter Dissoziationskonstante

Alizarin.................................. 2,1 -10 s Ł  = , 6 ,6 -10 -°  Ją =  1,1-10—12
Chinizarin............................. 1 ,5 -10~ 7 3,1- 1 0 - 10
«-Oxyanthrachinon. . . . 1,6-10—5 3,2 -1 0 - '2
(9-Oxyanthrachinon. . . . 4 ,8 .1 0 ~ 6 2,4-10—9
A n th ra ru fin ........................ 1 ,2 .1 0 -6 4 ,4 -1 0 -“
Chrysazin............................. 6,6 - 1 0 - 6 7 ,9 -10 -°
Anthraflayin........................ 1,3 .10“ « 8,8-10“ ’

Die Farbstoffe sind nach abnehmendem Beizvermogen geordnet. Ein deutlicher 
Zusammenhang zwisehen den drei tabellierten Eigenschaften ist nicht nachzuweisen. 
Aus diesem Grunde kann man schlieBen, daB der Farbevorgang nicht in einer 
einfachen Salzbildung besteht, sondern daB Adsorptionsyorgange wohl aueh eine 
Rolle spielen.

Zur Best. der Dissoziationskonstante war die gewohnliche Leitfahigkeitsmethode 
nicht ausreichend, weil die Ionenspaltung in der rein wss. Lsg. zu klein ist. Die 
GroBen der Tabelle wurden nach bekannten Prinzipien durch Best. der Loslich- 
keit in W., in schwachan und starken Basen ermittelt. Zur quantitativen Best. 
der Ionenkonzentration wurde die colorimetrisch-spektralanalytische Methode be- 
nutzt. Einzelheiten der Versuchsanordnung mussen im Original nachgeleaen werden. 
(Ztachr. f. physik. Ch. 87. 129—68. 7/4. [8/1.] Prag. Deutsche Hochschule und 
Leipzig. Chem. Lab. der Univ.) Sa cku r .

Gnstav F. H iittig , Die Anwendung der Spektralanalyse auf ćhemische Gleich- 
geioićhtspróbleme. In der Lsg. eines Farbstoffsalzes stehen ungespaltene gefarbte
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Molekeln mit yerschiedenen gefarbten Ionen im Gleicbgewicht. Die spektrale 
Lichtabsorption wird also von der Konzentration aller Koraponenten abhiingen. 
Durch Variation der optisch-inaktiyen Komponenten dieaes Gleichgewichtes wird 
ea meist moglich eein, dae Gleicbgewicht nach der einen oder anderen Seite so zu 
verschieben, daB man praktisch daa Spektrum einer einzigen gefarbten Molekulart 
beatimmen kann. Ist diea moglich, dann kann man durch apektralanalytiache 
Unters. der Miachung auch die Konzentrationen der abaorbierenden Komponenten 
bestimmen und dadurch die Gleichgewiebtskonatanten ermitteln. Der Yf. atellt 
naeb bekannten Prinzipien die diesbeziiglichen Gleichungen auf und yerifiziert aie 
an Salzlsgg. des Purpurins und Alizarins. Die 2. Diaaoziationakonatante deB Pur- 
purina liefi aich auf dieaem Wege zwiaehen die Grenzen 2-10—u und 2*10~16, die 
dritte zwiaehen den engeren Grenzen 1 • 10 15 und 5-10~ 15 einschliefien, und die 
2, Diaaoziationakonatante des Alizarins zu 1,15*10— 15, in tjbereinatimmung mit 
einer friiheren Best. des Vf. (vgl. vorsteh. Referat). (Ztaehr. f. phyaik. Cb. '88 . 
172—90. 10/7. [25/3.] Chem. Lab. d. Univ. Leipzig.) S ackur.

Jam es K endall, Die Ausdehnung des Yerdunnungsgesetzes auf konsentrierte 
Lósungen. (Vgl. Meddelanden fran K. Vetenskapaakademiens Nobelinatitut 2. Nr. 38; 
C. 1914. I. 841.) Das O stw aldsehe Verdiinnungageaetz: y 2l(l — y)'V —  K  oder
c,s/cu — K  (y =  Ionisationsgrad, v —  Yerdunnung, K  —  DissoziationskonBtante, 
cu =  Konzentration des nicht ionisierten Teiles, e{ =  Ionenkonzentration) gilt nur 
ftir kleine Ionenkonzentrationen und kleine' Gesamtkonzentrationen dea Elektrolyten, 
yeraagt aber fur die genaue Wiedergabe dea DiBaoziationsgleichgewichtea achwacher 
Elektrolyte. Vf. leitet eine modifizierte Form dieaea GesetzeB ab, die auch bei 
hohen Konzentrationen Giiltigkeit besitzt. Zugrunde gelegt wird dem neuen Gesetz 
die Annahme, daB die Diaaoziation des nicht dissoziierten Molekiils RX in der 
Lsg. eines biniiren Elektrolyten in aeine Komponenten E.+ und X— nicht spontan 
vor sich geht, aondern durch den Anprall mit Moleklileu dea Losungsmittela erfolgt. 
Infolgedeaaen muB die Konzentration des Losungsmittela in der Lag. in der Gleich- 
gewicbtsgleichung auftreten; das aus der Diaaoziationsgleichung: RX R+ -(- X~ 
abgeleitete Yerdiinnungsgeaetz c(s/cu =  K  nimmt daher die Form cf/c^c, =  K  
an , worin c, die Konzentration des Loaungamittela in der Lsg. bedeutet. In der 
Form C(!/c„ — K c, geachrieben, liiBt dieae Gleichung erkennen, daB, in qualitativer 
Ubereinstimmung mit Versuchsergebnissen, C(a/c„ bei hohen Konzentrationen der 
geloaten Subatanz nicht konstant iat, sondern abnimmt Die quantitative Giiltig- 
keit der Gleichung fiir hohe Konzentrationen laBt mit Hilfe von D.-Daten erweiaen, 
die im Original fUr Essigsaure zusammengestellt sind. Die Ergebnisse der Arbeit 
beriihren sich mit den Resultaten WALDENs (vgl. Journ. Americ. Chem. Soe. 35. 
1649; C. 1914. I. 213). Daa DiBsoziationayermogen der Molekule des Loaungs- 
mittels iat auf ihren ungeaattigten Charakter zuriickzufiihren, d. h. auf die An- 
wesenheit freier Valenzen. (Journ. Americ. Chem. Soc. 36. 1069—88. Juni. [23/1.] 
Columbia und New York City. Nichols Lab. of Inorgan. Chemiatry.) BtJGGE.

W. B,. Bousfield, Die osmotischen Baten im Zusammenhang mit fortschreitender 
Hydratation. (Vgl. Journ. Chem. Soc. London 105. 600; C. 1914. 1 .1624.) Bei der 
experimentellen Untera. dea Zusammenhanges der Dampfdruckerniedrigung mit dem 
osmotischen Druck hat Bich herausgestellt, daB bei konz. Lsgg. von Elektrolyten 
bessere Resultate erhalten wurden, wenn D., o, gleich 1 gesetzt wurde. Diese Er- 
fahrung laBt sich nun ais eine theoretiache Folgę der Beziehungen von C a lle n d a k  
erweiaen, wenn man sich auf den Boden der Dampfdrucktheorie des osmotischen 
Druckea (Proc. Royal Soc. London, Serie A. 9 0 . 41; C. 1914. I. 1624) stellt, nach 
welcher sich der oamotische Druck nicht mit dem hydrostatiachen Druck andern
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kann. Dann findet man namlieh, da8 die GroBe U von C a l l e n d a r  innerhalb der 
erreichbaren Genauigkeit daa spez. Yolumen dea W. ist. Beriicksichtigt man dieses, 
bo folgt aus der Anderung von U mit dem Fliissigkeitsdruck: P / R T  =  A jF ' —  

S p jp  =  i/(h  — n), wobei P  der oamotische Druek in Atm., A  die Gefrierpunkta- 
emiedrigung, 5 p /p  daa Verhaltnia der Dampfdruckerniedrigung zum Dampfdruck 
dea W. bei derselben Temp., h die Zahl der Molekeln W. auf 1 Mol. der geloaten 
Subatanz und i der loniaationsfaktor iat; die besten Werte der Konstanten sind 
E' =  4,557 und F" =  103,6. (Proc. Royal Soc. London, Serie A. 9 0 . 544—48. 
1/8. [25/6.*].) F b a n z .

George Mc P. Sm ith, Der ideale Diffusionskoeffizient v/nd ein Fundamental- 
gesetz uber die Diffusion von gelosten Substanzen in Fliissigkeiten. Der Difiuaiona-

d ckoeffizient D ist gegeben durch die Formel d S  =  — D g  -3— dt, worin d S  die-
(t cc

jenige Menge gel. Subatanz iat, die im Punkt x  in der Zeit d t  durch den Quer- 
schnitt q einea DiffuBionazylindera unter dem EinfluB des Konzentrationagefalles 
d c- 5— geht. Er kann definiert werden ais diejenige Menge geloster Subatanz (in g),(t CC

die in der Zeit 1 (z. B. in 1 Tag) in dem Querschnitt 1 qcm durcb daa Konzen- 
trationagefalle 1 g mit der Geachwindigkeit 1 cm pro Tag geht. D m diert man eine 
Reihe von _D-Wer ten, die fur yerschiedene Substanzen bei einer u. derselben Temp. 
bestimmt worden aind, durch das entaprechende Mol.-Gew., so erhalt man — 
vorausgesetzt, daB die gel. Substanzen nicht ioniaiert aind oder anderen Kompli- 
kationen unterliegen — Werte, denen eine wirkliche physikalische Bedeutung zu- 
kommt Der „ideale Diffusionskoeffizient“ I  =  D / M  gibt die Zahl der Mole einer 
Verb. an, welche in dem Querschnitt 1 in der Zeit 1 durch das molare Konzen- 
trationainteryall 1 mit der Geachwindigkeit 1 gehen wiirde, vorauageaetzt, daB jedes 
Mol. der Verb. unter Beibehaltung seiner Gestalt, Konfiguration u. Geschwindigkeit 
aein Moment auf den reziproken Wert reduzierte. Tragt man die Logarithmen der 
idealen Diffuaionskoeffizienten einer Reihe von Oholm unteraucbter Substanzen 
(Acetamid, Harnstoff, Dicyandiamid etc., vgl. Meddelanden M n K. Yetenakafs- 
akademiena Nobelinstitut 2. Nr. 23; C. 1913. I. 1650) ais Ordinaten, die Loga
rithmen der entsprechenden Mol.-Gew w. ais Abszissen ab, so erhalt man eine 
gerade Linie, dereń Gleichung log I  n log M  =  log K  ist, worin K  eine Kon
stantę, und 11 der Winkel der Geraden mit der Abszissenaehse ist. Hieraus leitet 
siek ein neues fundamentales Diffusionsgesetz ab : I  M n =  K. Diese Beziehung 
geatattet, entweder fiir Substanzen von bekanntem Mol.-Gew. I  zu berechnen oder 
fur Subatanzen, dereń Diffusionskoeffizient D bekannt iat, das Mol.-Gew. zu er- 
mitteln. Ala Anwendung wird die Berecbnung des Mol.-Gew. von Dextrin gegeben, 
die zu dem Wert 4815 fiihrt [was einer Formel (C6H10O6)3!) entsprechen wiirde]. — 
Uber die Rolle des idealen Diflusionskoeffizienten bei der Diffusion von Gasen 
durch W., sowie bei der Diffusion von Metallen in Quećksilbcr ist Naheres im 
Original naehzulesen; desgleichen uber die Erorterung der Analogie der Gleichung
1 M n => K  mit der Gleichung p v r =  konat. (Journ. Americ. Chern. Soc. 36. 847 
bia 864. Mai. [13/3.] Urbana, 111. Univ.) B ugge .

E. B. R. Prideaux, Diffusions- und Meinbranpotentiale. Daa Membranpotential 
kann ais Diffusionapotential erklart werden, indem man eine Hemmung der Ionen- 
bewegung durch die Membran annimmt; dann muB man aber eine konstantę Uber- 
fiihrungszahl dea Anions in der Membran finden konnen, die von der in der Lag. 
versehieden ist. Fur Natriumbenzoat wurde nun aua den Ionenbeweglichkeiten 
und aus einer Reihe von Difiuaionapotentialen die tjberfuhrungazabl des Anions
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zu 0,388 gefunden, die an einer Pergamentmembran auf 0,286 ainkt. Die Kupfer- 
ferrocyanidmembran war fur diese Unteras. nicht geeigiiet, da Storungen durch 
Nebenrkk. eintraten. (Chem. News 109. 291—93. 19/6. Liverpool. Univ. Md spr a tt  
Lab.) F ra n z .

Franz R other, Der JElektrizitatsubergang bei sehr kleinen Kontaktabstcinden 
und die Elekłronenatmospharen der Metalle. (Ann. der Physik [4] 44. 1238—72. 
4/8. — C. 1914. I. 602.) Sa cku r .

G ilbert N. Lewis und W illiam  N. Lacey, Das Potential der Kupferelektrode 
und die Aktivitat zweiwertiger Ionen. Fur die Berechnung des Dissoziationsgrades 
oder der Aktivitat der Ionen in Salzen yon polyvalentem Typus ist die Beat. der 
freien Losungsenergie notig. Vff. ermittelten zu diesem Zweck die EMKK. der 
Zellen Cu, CuS04, 0,05 M, Hg2S04, Hg und Cu, CuS04, 0,005 M, Hg,S04, Hg, die 
zu 0,3928 und 0,4226 V. gefunden wurden (bei 25°). Die Differenz beider Werte, 
0,0298 V., ist die EMK., die der freien Losungsenergie des Kupfersulfata von 
0,05 M bis 0,005 M entspricht. Berechnet man diese Differenz aus den Leitfahig- 
keitswerten von CuS04, so erhalt man den Wert 0,0472 V. (Differenz: 0,0174 V.). 
Eine andere Methode zur Berechnung der freien Losungsenergie griindet sich auf 
Schmelzpunktsbestst. u. fuhrt zu den Werten 1590 cal. (zwischen 0,05 M u. 0,005 M) 
und 1949 cal. (zwischen 0,005 und 0,0005 M). Der erstere Wert gibt, multipliziert 
mit dem mechanischen Warmeaquivalent u. dm diert durch das doppelte F a r a d a y - 
sche Aquivalent, den Wert 0,0344 V., der mit der oben gefundenen Differenz
0,0298 V. identiseh sein miiBte. Der zweite W ert, 1949 cal., der 0,0422 V. ent
spricht, gestattet, die EMK. bei 0,0005 M aus der bei 0,005 M zu berechnen: Cu, 
CuS04 0,0005 M, Hg2S04, Hg; E =  0,4648 V. E°, die Differenz zwischen den 
beiden normalen Elektrodenpotentialen Cu, Cu++  u. Hg, Hg,S04, S04 , ergibt
sich hieraus zu 0,2658 V. Die Unters. von Zellen vom Typus Hs, HsS04, Hg2S04, 
Hg ergab folgende Resultate: H„ HsS04 0,05 M, Hg,S04, Hg; E — 0,7545 V. und 
Ha, H ,S04 0,005 M, HgaS04, Hg; E — 0,8160 V. Fur E°, die Differenz zwischen 
den normalen Elektrodenpotentialen H2, H + und Hg, Hg9S04, S04 , wurde der
Wert 0,6157 V. berechnet Aus den normalen EMKK., d. h. aus den EMKK. bei 
(hypothetiseh) molaren Konzentrationen:

Cu, Cu+ + || S 0 4“  HgjS04, Hg; E° =  0,2658 V.,
H„ H+ || S04“ “ , HgsS04, Hg; E° =  0,6127 V.

ergibt sich durch Subtraktion: Cu, Cu+ + || H +, H ,; E° =  — 0,3469 V. Setzt man 
das normale Wasserstofifpotential gleich 0 , so ist also das normale Elektroden- 
potential von Kupfcr gegen Cupriion bei 25° E° =  —3469 V.; dieser Wert ist 
wahrscheinlich genau bis auf 1 Milliyolt. Uber einen Vers., mittels einer anderen, 
weniger genauen Methode das normale Kupferelektrodenpotential zu ermitteln, siehe 
Niiheres im Original. (Journ. Americ. Chem. Soc. 36. 804—10. Mai. [16/3.] Berkeley, 
Cal. Univ. Chem. Lab.) Bugge .

The Svedberg, Uber die Elektrizitatsleitung in anisotropen Flussigkeiten. Es 
ist bekannt, daB aus gewissen Substanzen, die spontan mikroskopische fl. Krystalle 
bilden konnen, mit Hilfe eines Magnetfeldes einachsige anisotrope fl. Medien von 
beliebiger Ausdehnung hergeBtellt werdcn konnen. Diese Stoffe eignen sich zu 
einer Unters. der Anisotropie beliebiger physikalischer Eigenschaften, z. B. der 
elektrischen Leitfahigkeit. Zur Unters. gelangteu Paraazoxyanisol, Paraazoxy- 
phenetol und Aniśaldazin, die durch Zusatz der Elektrolyte Chlorwasscrstoff und 
a-Dinitronaphtholcalcium leitend gemaeht wurden, Zur Best. der Leitfahigkeit in
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den beiden aufeinander senkrechten Richtungen wurde die PI. zwischen zwei 
blankę Pt-Elektroden gebracht, und der Wideratand wurde mit rascb kommutiertem 
Gleiehstrom an einem Drehspulgalvanometer bestimmt. Die Temp. wurde bis 
herauf zum Kliirpunkt yariiert. Zur Herst. der Aniaotropie dienten magnetische 
und elektriache Felder, sowie capillare Krafte. Ais MaB der Anisotropie dient 
das Verhaltnis der Leitfiibigkeit in den beiden senkrechten Richtungen. Dies 
Verhaltnis wachst mit wacbsendem Magnetfeld bis zu einem konstanten Werte. 
Die Abbangigkeit der Anisotropie von den auBeren Variablen ist bei allen unter- 
suchten Stoffen qualitativ die gleiche. Wahrscheinlich beruht diese Anisotropie 
dea Leitvermogena nicht auf einer Veranderung des Disaoziationsgrades durch den 
Elektrolyten, aondern auf einer Anisotropie des Ionenwiderstandes oder der inneren 
Reibung dea Losungamittels. Geht man von der BoSEschen Schwarmtheorie aua, 
so kann man annehmen, daB die Schwarrabildung die Bewegung der Ionen in der 
Achsenrichtung erleichtert und senkrecht zu ihr erschwert. Da die Warmebewegung 
desorientierend wirkt, so wird die Anisotropie durch Temperaturerhohung ver- 
mindert. Die Anisotropie iat bei Elektrolyten mit unaymmetriachen Ionen groBer 
ais bei solchen mit gleichartigen Ionen. (Ann. der Physik [4] 44. 1121—50. 4/8. 
[12/4.] Upaala. Chem. Univ.-Łab.) S acku k .

C. Tubandt und E rich  Lorenz, Molekularzustand und elektrisches Leitvermogen 
krystallisierter Salze. Um eine zuverlassige Grundlage fiir Schliisse auf die mole-
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Fig. 16.

Fig. 15.

kularen Umlagerungen bei den verschiedenen Zustandaanderungen zu erhalten, wird 
hier versucht, an einer Reihe von yerhaltniamaBig niedrig schmelzenden Salzen, den 
Haloiden von Silber, Thallium, Kupfer, Quecksilber u. Cadmium exakte Messungen 
der Leitfiihigkeit ober- und unterhalb des F. durchzufuhren. Die Ergebnisse der 
Leitfiihigkeitamessungen sind fiir Silberjodid, -bromid und -chlorid in Fig. 15, fiir
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Thalliumjodid, -bromid und -chlorid in Pigg. 16 u. 17 dargestellt. Die Mesaungs- 
ergebniase bei den Ag-Verbb. atimmen mit denen KOHLRAUSCHa im allgemeinen 
iiberein. Abweichend yon KOHLRAUSCH fanden VfF. aber, daB am F. ein deut- 
licher Diskontinuitatseprung yorhanden ist. Besondere Beachtung yerdient die 
Tatsacbe, daB Jodailber beim Erstarren eine Erhohung seinea Leityermogena auf- 
weiat. Der Temperaturkoeffizient der Leitfahigkeit dea regularen Jodsilbers ist 
viel kleiner ais der anderer feater Salze; er ist nur wenig groBer ala der dea ge- 
sehmolzenen Salzes. Ein Umwandlungapunkt wurde fur Jodailber genau bei 144,6° 
gefunden, wahrend Chlor- und Bromsilber Bolche Umwandlungspunkte nieht auf- 
wieaen. Bei den Thallohaloiden wurden ebenfalls nirgends Umwandlungspunkte 
beobaehtet, die FP. lagen fur Thallochlorid bei 427°, Thallobromid bei 457° und 
Thallojodid bei 436°, die EE. entapreehend bei 426, 454, 434°.

Die Nichtesistenz fl.-kryatalliner Formen bei den Silber- und Thallohaloiden 
wurde nachgewiesen. Ferner ergab aich, daB die anodiaehe „Auflosung" dea Ag 
in den featen Salzen ohne Storung yerlauft, u. daB das FARADAYBche Gesetz auch 
bei featen krystallisierten Korpern Gultigkeit hat. Der rein elektrolytiache Cha
rakter der Elektrizitatsleitung in den featen Ag-Salzen ateht auBer Zweifel. Die 
Tatsaehe, daB feates krystalliaiertea Jodailber ein hoheres elektrisches Leityermogen 
besitzt, ais der SchmelzfluB, wird mit Hilfe yon T ammanns Theorie des Polymor- 
phismus erklart. Daa feate regulare AgJ ist starker diasoziiert ais daa gesehm. 
Salz. Die erhebliche Wideratandazunahme, die AgCl, AgBr und die Thsdlohaloide 
am E. aufweiaen, deuten auf ein Komplexwerden der Molekule und damit Vermin- 
derung der Dissoziation bei der Krystallisation hin. (Ztaehr. f. physik. Ch. 87. 
513—42. 19/5. [10/3.] Halle. Chem. Lab. d. Uniy.) L eim ba ch .

C. Tubandt und F ritz  Lorenz, Das elektrische Leitverniogen ais Methode zur 
Bestimmung des Zustandsdiagramms binarer Salzgemische. Aua dem Verlauf der 
Leitfahigkeitskuryen der Salzgemische Silbeijodid-Silberbromid und Silbeijodid- 
Silberchlorid werden unmittelbar Schlusae auf die Art der die B. und Umwand- 
iung yon Miachkryatallen begleitenden Anderungen dea Molekularzuatandea, nament- 
lich auf den Grad der elektrolytiseben Dissoziation gezogen. Es wird aus den 
Ergebnissen der Leitfahigkeitameaaungen ein Zustandsdiagramm der beiden Systeme 
gezeichnet und diskutiert. (Ztschr. f. physik. Ch. 87. 543 — 61. 19/5. [1/2.1 Halle. 
Chem. Inst. d. Uniy.) L eim ba c h .

W alter Kupper, Ein fiu fi von Rontgen-, ultravioletten, Becąuerelstrahlen und 
des dektrischen Wechselfeldes auf die Scliallgesehwindigkeit in Gasen. Berichtigung 
(Ann. der PhyBik [4] 43. 905; C. 1914. I. 1539). Im Test der Abhandlung war 
gesagt, daB die Erhohung des Verhaltnisses cp/cv durch Rontgenstrahlen 10°/0 
betragt. Aus den Tabellen geht jedoch hervor, daB die Erhohung nur 2*/»% be- 
tragt. Ferner werden noch einige andere Zahlen berichtigt. (Ann. der Physik [4] 
45. 176. 14/8. [15/6.].) Sa c k u r .

L. Jan ick i und B,. Seliger, Uber die Lićhtemission von Mctalldampfen in der 
Glimmentladung. Fur die Yerschiedenheit des Bogen- und FunkenBpektrums der 
Elemente hat man bisher noch keine ausreichende Erklarung, weil man die Er- 
regungsbedingungen noch nicht genau kennt. Fur die Glimmentladung liegen die 
Verhaltniase gunatiger, weil man weiB, daB die Lichterregung in der positiven 
Saule und im negatiyen Glhnmlicht aich nur durch die Geschwindigkeit unter- 
scheidet, mit der die erregenden Elektronen auf die emittierenden Molekeln auf- 
treffen. Deawegen wurde nach einer Anordnung, die im Referat nicht kurz zu 
beschreiben ist, das Spektrum der Glimmentladung an yerschiedenen Metalldampfen
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untersucht. Das zu untersuchende Metali wurde selbst ala Elektrode benutzt und 
durch den Glimmstrom zum Verdampfen gebracht. Die Verss. wurden mit Cadmium, 
Zink, Magnesium, Blei, Aluminium, Zinn, Silber, ferner mit Tellur und Silicium 
ausgefiihrt. Ganz allgemein ergab sich, daB das Spektrum des negatiyen Glimm- 
lichts dem Funkenspektrum, das der positiyen Saule dem Bogenspektrum gleicht. 
Nur beim Tellur trat diese Analogie nicht auf. (Ann. der Physik [4] 44. 1151—68. 
4/8. [17/4.] Charlottenburg. Physik.-Techn. Reichsanstalt.) Sa c k u r .

Maurice P rud’homme, Brechungsexponent am kritischen Punkt. (Vgl. auch 
Journ. de Chim. physiąue 11. 589; C. 1914. I. 10.) Nimmt man an, daB das 
apezifische Refraktionsvermogen Ił von der Temp. unabhangig ist, so laBt sich 
nach der bekannten quadratischen Formel das Brechungsvermogen nc am kritischen

Punkt berechnen zu nc =  j / - ^  ^Md° ^r^ ’8Ĉ e Dichte). Die Aus-

rechnung fur viele organische Stoffe z^igt, daB nc innerhalb einer homologen Reihe 
konstant ist, aber von Reihe zu Reihe yariiert. So ist z. B. bei den Paraffinen 
nc =  1,122, bei den Estern 1,117 und bei den Benzolderivaten 1,160. Der Aus-

druck ■ n ° j, ist der Bruchteil des kritischen Volumens, der von den Molekeln n \  +  2
wirklich eingenommen wird; er iBt viel kleiner, ais man es theoretisch erwarten 
sollte. Dies hangt damit zusammen, daB das Volumen am kritischen Punkt be- 
kanntlich viel groBer ist, ais es theoretisch sein sollte. (Journ. de Chim. physiąue 
12. 282-88. 10/6. 1914. [17/12. 1913].) Sa c k u r .

Franz M ayer, Uber sekundare Kathodenstrahlung in Gasen bei geringer Ge- 
schmndigkeit der Primarstrahlen und uber dereń Absorption. Es ist bekannt, daB 
Primarstrahlen nur dann in Gasen eine Sekundarstrahlung hervorrufen, wenn ihre 
Geschwindigkeit eine gewisse untere Grenze (nach L e n a r d  ca. 11 Volt) iiber- 
schreitet. Die Yerss. des Vfs. beschaftigen sich mit folgenden Fragen: 1. Ab- 
hangigkeit dieses Schwellenwertes von der Natur des Gases, 2. Festlegung der 
Primargeschwindigkeit, bei der das Maximum der Sekundarstrahlenwirkung hervor- 
gerufen wird, 3. Absorptionsmessungen der Primarstrahlen bei kleinen Geschwindig- 
keiten. Die Resultate der ersten beiden Teile werden durch folgende Tabelle gegeben:

Gas
Luft
Ha
N2

Schwellenwert 
9,5 Volt

11,5 „
11,8 „

Maximum 
130 Volt 
125 „
150 „

Gas Schwellenwert Maximuin 
CO, 12,5 Volt 140 Volt
CH, 13,5 „ 132 „
CO 14,5 „ 125 „

Im Strahlungsoptimum ist die Menge der Sekundarstrahlung bei yerschiedenen 
Gasen der durchąuerten Masse, ohne Riicksicht auf dereń Natur, proportional, nur 
Ho macht von dieser Regel eine Ausnahme. Jenseits des Maximums erfolgt der 
Abfall um so steiler, je kleiner der Molekulardurchmesser des Gases ist, nur bei 
Hs erfolgt der Abfall langsamer. Die Absorptionskoeffizienten bei geringen Ge- 
schwindigkeiten (0,5—4,2 Volt) lassen darauf schlieBen, das in allen Gasen der 
absorbierende Molekularąuerschnitt konstant iat. (Ann. der Physik [4] 45. 1—28. 
14/8. [30/4.] Heidelberg. Physik.-Radiolog. Inst.) Sa c k u r .

P. P. E w ald  und W. F rie d ric h , Róntgenaufnahmen von kubischen Krystallen, 
insbesondere Pyrit. Es werden Róntgenphotographien von Pyrit, Hauerit und 
Natriumchlorat mitgeteilt und eingehend diskutiert. Beim Pyrit ergibt sich, daB 
das von Bragg  angegebene Modeli richtig ist, daB der Zahlenwert eines Abstandes
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aber ungenau war. Weitere Uberlegungen zeigen, daB die Spaltbarkeit der Kry- 
stalle dann yorhanden ist, wenn die Netzebenen der Molekeln 8ich zu Schichten 
zusammenfassen lassen, die in sich fest, untereinander aber lose yerbunden sind. 
(Ann. der Physik [4] 44. 1183—96. 4/8. [10/4.] Miinchen. Inst. f. theor. Physik.)

Sacktjr.

S u d o lf E w ald , Messung spezifischer Warme und Beitrdge sur Molekular- 
gewichtsbestimmung. Nach der von K o k ef  beschriebenen Methode (Ann. der 
Physik [4] 34. 49; C. 1911. II. 1411) wurde die mittlere spez. Warme einer 
groBen Zahl yon Elementen und Verbb. in den Interyallen 55 bis 0°, 0 bis —78° 
und —78 bis —190° bestimmt, namlieh bei den Stoffen Diamant, gelber Phosphor, 
roter Phosphor, Arsen, Antimon, Wismut, Zinn, Cadmium, Thallium, Magnesium, 
Schmiedeeisen, Borsaure, Calciumoxyd, Calciumhydroxyd, Mercurojodid, Mercurijodid, 
Kupferjodid, Mercurichlorid, Silberchlorid, krystallinisch und amorph, Silberjodid, 
Kupfersulfat, wasserhaltig u. wasserfrei, Ammoniwnchlorid, Ammoniumjodid, Ammo- 
niumbromid, Ammoniumnitrat, Ammoniumsulfat. Pyrit, Kaliumsulfat, Kaliumnitrat, 
Kaliutnchlorat, Natriumsulfat, Natriumnitrat, Natriumchlorat, Weinsaure, Lack. 
Ein auffalliges Ergebnis zeigten nur die NH4-Salze, bei denen durchweg die spez. 
Warme zwischen 0 und —78° ein Masimum durchlauft. Die Ausdehnung verlief 
dagegen, wie dilatometrische Verss. zeigten, in diesem Temperaturgebiet normal. 
Man konnte zur Erklarung dieses anomalen Verhaltens yielleicht eine intramole- 
kulare Umwandlung annehmen.

Bei den festen Elementen kann man nach N er n st  aus dem Temperaturyerlauf 
der spez. Warme auf das Molekulargewicht schlieBen. Denn bei einatomigen 
Stoffen muB die DEBYEsche Formel mit einer Preąuenz gelten (bezw. die Formel 
von Ne r n s t -L in d esia n n ). Es erwiesen sich ais einatomig die Elemente Cd, Sn, 
Tl, Mg, Fe, ais mehratomig dagegen P , As, Bi, Sb. (Ann. der Physik [4] 44. 
1213—37. 4/8. [8/5.] Berlin. Physik.-Chem. Inst. d. Univ.) S acku r .

Georges Banme, BemerTcungen iiber die SchmelzpunktsJcurven einiger fliichtiger 
Systeme. Zusammenfassende Ubersicht iiber die Ergebnisse yon Unterss., die der 
Vf, mit mehreren Mitarbeitern ausgefiihrt hat (ygl. C. r. d. l’Acad. des sciences 
148. 1322; C. 1909. II. 115 u. das folgende Referat). (Journ. de Chim. physiąue 
12. 206—15. 10/6. 1914. [Juli 1913.] Phys.-chem. Lab. d. Uniy. Genf.) S a cku r .

Georges Baume, F .-Louis P erro t, A lbert F.-O. Germ an, Neopholfeme 
Georgitses, Georges P. Pamfil, A linę Tykociner, W acław  Borowski, Quanti- 
tative Untersuchungen iiber fliichtige Systeme. (Vgl. yorst. Referat.) Es wurden die 
Schmelzpunktakuryen der folgenden 26 Systeme untersucht: Methylather mit: Chlor- 
wasserstoff, Schtcefełdiozyd, Sćhwefelwasserstoff, Ammoniak, Stickoxyd, Kohlendioxyd, 
Atliylen, Acetylen, Methylchlorid; Methylalkohol mit: Chlorwasserstoff, Schwefeldioxyd, 
Sćhwefelwasserstoff, Ammoniak, Kohlendioxyd, Methylchlorid, Wasser; Schwefeldioxyd- 
Wasser; Chlorwasserstoff-Wasser; Scliwefehcasserstoff-Chlorwasserstoff; Benzol-Chlor- 
icasserstoff; Schwefeldioxyd- Chlorwasserstoff; Methylchlorid-Chlorwasserstoff; Propion- 
saure mit Chlorwasserstoff und Methylalkohol; ferner die ternśiren Systeme Propion- 
sąure-Methylalkohol mit Chlorwasserstoff oder Schwefeldioxyd. Unter den erhaltenen 
Kurven finden sich alle Typen, die theoretisch zu erwarten waren. Aus den 
Schmelzpunktskurven wurde die Existenz der folgenden Verbb. abgeleitet: (CH3),0 
+  HCl, (CH3)20  +  4HCl, (CH3)aO +  NHS, (CH3)20  +  H,S, CHsOH +  NH„ 
(CH3)20  4- C,H,, (CH3)sO +  C3H4, (CH3)aO +  2NO, CsH6COsH +  HCl, CH3OH 
+  HCl, CHsOH - f  Hci +  CsH6C02H, CH30H  +  S03, 2CH3OH +  SOs. Einzelne 
dieser Verbb. spielen sicher eine Rolle ais Zwischenstufe bei wichtigen Rkk., z. B.
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bei der Esterbilduug, der B. der Aminę etc. (Journ. de Chim. physiąue 12. 216 
bis 270. 10/6. Genf. Phys.-chem. Lab. d. Univ.) Sa cku r .

M. Scholtz, Pharmazeutisches uber Katalysc. Es wird in einem Vortrage, ge- 
halten am 14/6. auf der Frubjahrsversammlung des Kreisea Koslin des D.A.V. zu 
Kolberg, das Wesen der Katalyse und ihre Anwendung auf pharmazeutischem 
und nahrungsmittelehemischein Gebiete besprochen. (Apoth.-Ztg. 29 . 710—12. 8/8. 
719—20. 12/8.) D O sterbehn.

Duncan A. Mac Innes, Der Meclianismus der Katalyse bei der Zersetzung uon 
Wassersto/fperoxyd durch kolloidales Platin. Nach der HABER-BREDiGschen Hypo- 
these bildet das Platin zunachst ein unstabiles Oxyd, das dann mit dem Waaser- 
atoffperoxyd unter B. von Sauerstoff und W. reagiert. Die Moglichkeit eines der- 
artigen Zwischenprod. ist durch Arbeiten von Gru be  (Ztschr. f. Elektrochem. 16. 
621; C. 1910. II. 942) noch wahrscheinlicher gemacht worden. Der Reaktions- 
mechanismus kann durch folgende Gleichungen dargestellt werden:

x Pt +  % y Oa =  Ptx Oy; Ptx Oy +  y H2Oa =  x P t +  y H20  +  y 0 2.

Bleibt die Konzentration des unstabilen Oxyds konstant, so muB der Vorgang 
eine Rk. erster Ordnung sein. Die Versuchsergebnisse von B p.e d ig  und I keda  
(vgl. Ztschr. f. physik. Ch. 37. 1; C. 1901. I. 1260) zeigen, daB dies nur naherungs- 
weise zutrifft; die Konstantę fc, [ =  1 /t log a/(a — x), worin a die Konzentration 
des Peroxyds zu Beginn der Rk. darstellt] nimmt im Laufe der Rk. langsam zu. 
Dies ist nicht durch eine allmahliche Sattigung des Katalysators mit Sauerstoff 
bedingt. Da das kolloidale P t eine sehr groBe Beriihrungsflacho mit der FI. hat, 
erscheint es nicht unmoglich, daB eine Adsorption des Peroxyds an dieser Flachę 
die Reaktionsgeschwindigkeit beeinfluBt. Es ist auch wahracheinlich, daB die Rk. 
auf eine der Grenzflaehe Fest-Flussig benachbarte Sehicht beachrankt ist. Eine 
derartige Adsorption wiirde dem Gesetz a:/j» =  «(c — x)m folgen. Ist hierin der 
Exponent 1, so muB ein verhiiltnismaBig groBerer Teil der gel. Gesamtmenge 
aus verd. Lsgg. adsorbiert werden, und das adsorbierende Medium muB, wenn die 
Adsorption in der adsorbierten Schicht erfolgt, ais Katalysator mit abnehmender 
Konzentration erhohte WirkBamkeit zeigen; diea wird tatsachlich beobachtet. Fiir 
sehr groBe Verdiinnungen des Adaorbens kann der Betrag x  adsorbierter Substanz, 
soweit er in der Difierenz c — x  vorkommt, vernachlassigt werden. Die Urn- 
formung der Adsorptionsisotherme x/m  =  a c" fiihrt dann zu einem Ausdruck, der, 
wie Vf. zeigt, mit den experimentellen Ergebnissen von B r ed ig  und I k e d a  im 
Einklang steht. Weitere mathematische Ableitungen, auf die im Referat nicht 
eingegangen werden kann, machen es wahracheinlich, daB die Diffusion des Per- 
oxyds zur Kolloidoberflache, d. h. die Adsorptionsgeschwindigkeit, betrachtlicher 
ist ais die Geschwindigkeit, mit der die Zers. erfolgt. Die BROWNsche Bewegung 
der Teilchen und die Riihrwrkg. der Blasen des entwickelten Sauerstoffs haben 
zur Folgę, daB die neue Lsg. mit den Kolloidteilchen in Beriihrung gebracht und 
so eine gesattigte Adsorptionsschicht aufrecht erhalten wird. (Journ. Americ. Chem. 
Soc. 36. 878—81. Mai. [18/3.] Urbana, 111. Univ. Lab. of Phys. Chemistry.) Bugge.

Anorganische Chemie.

E. K. S trachan und Vee Gih Cłrn, Die Ubcrfuhrungszahl, Leitfdhigkeit wid 
Ionisation von Jodwasserstoffsdure bei 25°. Fur die Uberfiihrungszahl des Kations 
der Jodwasserstoffsaure bei 25° wurde der Wert 0,826 +  0,001 (zwiachen den Kon-
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zentrationen 0,2 und 0,06-n.) gefunden. Die Best. erfolgte nach der HlTTOBFschen 
Methode mit einer Silberanode u. einer Silberjodidkathode. Die relative Yiscositat 
von 0,1963-n. und 0,098 39-n. Lsgg. von H J ergab sich zu 0,995 42 und 0,996 60. 
Aus den erhaltenen Werten ergibt sich unter Zuhilfenahme der Resultate von Leit- 
fahigkeitsbestst. der Dissoziationsgrad (fiir das Bereich yon 0,2—0,002-n.) nach der

Formel: y  =  (— ], worin A  die Aquivalentleitfahigkeit der HJ-Lsg., Tr die
°-T Wo '

Uberfiihrungszabl des Jodidions i d 0i  die Aquivalentfahigkeit des Jodidions bei 
unendlicher Verdiinnung und (i]It]0) die relative Viscositat der HJ-Lsg. bedeutet. 
In der folgenden Tabelle enthalt Spalte I. die Konzentrationen in Aquivalenten 
pro Liter der Lsgg., II. ihre Aquivalentleitfahigkeiten in reziproken Ohms, III. die 
den Konzentrationen in I. entsprechenden DD., IV. abgerundete Konzentrationen, 
V. die zugehorigen, durch graphische Interpolation gefundenen Aquiyalentleitfahig- 
keiten:

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
c. A D.254 C. A '/ =  A  T J A aI(rjlij0) y  =  A /A 0 (77/7/0)

0,221 7 381,2 1,0181 0,200 383,0 0,9954 86,71 89,45
0,112 4 391,8 1,0082 0,100 393,6 0,9966 89,21 92,04
0,054 35 400,4 1,0025 0,050 401,2 0,9980 91,07 93,95
0,025 07 406,6 0,9996 0,020 408,2 0,9992 92,77 95,70
0,010 3G 412,2 0,9980 0,010 412,4 1,0000 93,80 96,76
0,005 144 415,5 0,9975 0,005 415,7 1,0000 94,55 97,54
0,002152 417,5 0,9972 0,002 418,7 1,0000 95,23 98,24
0,001 009 418,6 0,9971 0,001 420,5 1,0000 . . . . 98,66

------ ------- 0,9971 0,000 426,2 1,0000 . . . . 100,00

(Journ. Amerie. Chem. Soc. 36. 810—19. Mai. [28/3.] Minnesota. Minneapolis. Uniy.)
B ugge.

J. S tark  und R. Kiinzer, JEin- und mehrwertige Linien des Aluminiums, 
Schwefels, Chlors, Jods und Stickstoffs in den Kanalsłrahlen. Uber die Resultate 
am Al ist bereits berichtet worden (Sitzungsber. Kgl. Pr. Akad. Wiss. Berlin 1913. 
430; C. 1913. II. 339). Bei den iibrigen Elementen wurde folgendes gefunden: 
Beim Schwefel hat das erste Bogenspektrum (Serienspektrum) das positiy einwertige 
Sj-Molekiilion ais Trager. Die Linien des zweiten Bogenspektrums werden von den 
positiv einwertigen S-Atomionen, die scharfen Funkenlinien von den positiy zwei- 
wertigen u. die unscharfen von den positiy dreiwertigen S-Atomionen ausgesandt. 
Beim Chlor zeigen die Bogenlinien das Yerhalten einwertiger positiver Linien. 
Die scharfen Cl-Funkenlinien werden von den positiy zweiwertigen Cl-Atomionen, 
die unscharfen wenigstens zum Teil von den positiy dreiwertigen Cl-Atomioneu 
emittiert. Beim Stickstoff werden die Bogenlinien von dem positiy einwertigen, 
die scharfen Funkenlinien von den positiy zweiwertigen u. die unscharfen Funken
linien von den positiy dreiwertigen Stickstoffatomionen emittiert. Beim Jod lieB 
sich eine deutliche Scheidung der Linien in zwei Gruppen noch nicht durchfuhren, 
doch wird dies yielleicht bei Anwendung groflerer Dispersion moglich werden. 
(Ann. der Physik [4] 45. 29—74. 14/8. [17/4.] Aachen. Physik. Inst. der Techn. 
Hochschule.) S a cku r .

Charles A. Kraus, Losungen von Mełallen in nićhtmetallischen Lósungsmitteln. 
V. Die elektromotorische Kraft der Konzentrationszellen von Losungen von Natrium 
in flussigem Ammoniak wid die relatiue Gesehwindigkeit der lonen in diesen Losungen. 
(IV. Mitteilung: Journ. Americ. Chem. Soc. 30 . 1323; C. 1908. II. 1983.) Vf. er-
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raitteite fiir ein weites Konzentrationabereich (CJC, =  1,014/0,6266 bis 0,0031/0,0016) 
die EMK. der Konzenirationszellen von Lsgg. von Natrium in fi. Ammoniak und 
bereehnete aus den Ergebnissen dieser Messungen (im Original tabellariaeh mitge- 
teilt) die Uberfuhrungazahlen des Na-Ions Na+ fur yerschiedene Konzentrationen, 
Das Verhaltnia (1—n)/n (n =  Uberfuhrungszahl yon Na+) des von den negativen 
u. des von den positiyen Ionen transportierten Stromes nabert sich in yerdunnten 
Lsgg. einem Grenzwert von ea. 7 und waehat bei einer mittleren Konzentration, 
die etwas kleiner iat ais normal, auf einen Wert 280. Nimmt man an, daB die 
Geachwindigkeit des positiyen lonB konstant bleibt, so wachst die mittlere Ge
achwindigkeit des negatiyen Ions zwiachen ca. 0,001 und 1,0-n. auf das 40-facbe. 
Iat die Aąuiyalentleitfahigkeit dea positiyen Ions 130 (die des Natriumions), so be- 
reebnet sich die Aąuiyalentleitfahigkeit der yerdunnten Metallsg. zu 1040. Diesen 
Ergebniasen liegt die Annahme zugrunde, daB in der Lsg. die Ionen Na+ und e~ 
eiistieren. Bei groBen Verdiinnungen iat das ala negatiyes łon fungierende Elektron 
e~ von einer Ammoniakhiille umgeben, die seine Gescbwindigkeit bestimmt. Bei 
groBeren Konzentrationen ist zeitweilig ein Teil der negatiyen Elektronen frei von 
der Ammoniakhiille und bewegt sich dann mit einer Geschwindigkeit, die mit der 
Geachwindigkeit negatiyer Elektronen in Hetallen yergleichbar iat. Diea iat die 
Ursache der raschen Zunahme der UberfiihrungBzahl des negatiyen Tragera bei 
hoheren Konzentrationen; denn die Zahl der freien Elektronen wachst in dem MaBe, 
wie das Yerhaltnis yon Metali zu Ammoniak. (Journ. Americ. Chepi. Soc. 36. 
864—77. Mai. [11/3.] Boston. Maaa.) B u g g e .

C. J. van Nieuwenburg’, Uber die Natur der Pyrosole. Die „Metallnebel", 
welche beim Schmelzen mancher Metallchloride (Pb, Ag, Cd, Zn) auftreten, und 
fur welche Erscheinung L obenz („Geschmolzene Elektrolyte11) den Namen „Pyro
sole“ yorgescblagen hat, beatehen aus einem Aggregat feiner Tropfen; um eine 
kollóidale Lag. handelt ea sich hier nicht. (Chemiach Weekblad 11. 602—4. 20/6.)

SchOn f e l d .
M. W aehlert, Studie uber Kupfer-, Nickel-, Kobalt-Legierungen. Vf. unter- 

suchte thermisch, magnetometriach, sowie mechaniach (Hartę, FlieBgrenze, Dehnbar- 
keit) die binaren Systeme Cu-Co, Ni-Co und das ternare System Ni-Co-Cu. Da ala 
besonderer Vorzug des im Automobil- und Schiffabau yerwendeten Monelmetalls 
(1 Teil Cu -f- 4 Teile Ni) die Wideratandafahigkeit gegen SS. geriihmt wird, priifte 
Vf. auch die Bestandigkeit gegen HN03 und HJS01. Ais Ausgangsmaterial diente 
Elektrolytkupfer, Elektrolytnickel und Kobalt, welches Vf. durch Reduktion von 
Kobaltoiydul mit Hs herstellte. Die Herat. der Legierungen geschah im Kohle- 
rohrofen yon F b ie d r ic h  in Porzellanreagenarohren (bei den Co-freien Legierungen 
unter einer Schicht yon geachmolzenem Borarglas). Fiir die magnetometrischen 
Yerss. yerwendete Vf. ein hierzu besonders angefertigtes Magnetometer (Beschreibung 
und Abbildung a. im Original) mit eingebautem Platinreagmsrohrofen.

B in a re  S ystem e: Cu-Ni ygl. T a f e l  (Metallurgie 5. 348; C. 1908. II. 673) 
und G u ertłeb  und T am m akn  (Ztschr. f. anorg. Ch. 52. 25; C. 1907. I. 620). — 
Ni-Co. Eine Nachprufung bestatigte die Angaben von R oer  und K an ek o  (Metal
lurgie 9, 419; C. 1912. II. 1614). — Co-Cu. Im wesentlichen werden die Ergeb- 
nisse von S ahm en  (Ztachr. f. anorg. Ch. 57. 1; C. 1908. I. 805) bestatigt; die 
Horizontale bei dem Wendepunkt in der Liąuiduskurye von SAHMEN ist nach Vf. 
achwach geneigt. — Im ternaren System Cu-Ni-Co aind keine neuen Eracheinungen 
yorhanden. Die Legierungen bestehen auB ternaren Miachkrystallen; ternare Verbb. 
treten nieht auf. Bei einem beatimmten Cu-Gehalt erhalt man die jeweils harteste 
Legierung, wenn man Co und Ni in gleichem Mengenyerhaltnis nimmt. Die FlieB
grenze yerhalt sich proportional den Hiirtezahlen. Die Legierungen aind im all-
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gemeinen gegen H2S04 bestandig, werden aber samtlich von HNO, angegriffen. 
Am bestandigsten ist das Monelmetall. Ein Co-Zusatz yersoblechtert die Saure- 
bestandigkeit. Beziiglicli der weiteren Einzelheiten muB auf das Original mit seinen 
zahlreichen Tabellen und Diagrammen yerwiesen werden. (Osterr. Ztschr. f. Berg- 
u. Huttenwesen 62. 341—46. 20/6. 357—61. 27/6. 374—78. 4/7. 392—95. 11/7. 
406—10. 18/7.) Gro sc h o ff .

M. Busch, Assyrische Bronze. Eine von der Kunstsammlung der Uniyersitat 
Erlangen erworbene orientalische Bronzefigur wurde quantitativ untersucht. Figur 
und DreifuB entstammen yerschiedenen Schmelzen. Abgesehen von etwas Eisen, 
fehlen Beimengungen ganz. Die Bronze unterscheidet sich durch ihren hohen 
Bleigehalt von einigen anderen bereits friiher untersuchten assyrischen Bronzen. 
(Ztschr. f. angew. Ch. 27. 512. 28/8. [23/3.].) J ung .

Organiscke Chemie.

Georg Cołm, Zur Kenntnis organisćher Geschmaćksstoffe. Im Laufe von 
Unterss. uber die Beziehungen des Geschmacks zur Konstitution organisćher 
Verbb. hat Vf. verschiedene, noch nicht abgeschlossene Beobachtungen in der 
Klasse der Oximacetsauren, Ketosauren und Phentriazine gemacht, uber die er 
kurz berichtet. (Pharm. Zentralhalle 55. 735—47. 6/8. 763—67. 13/8.) DUst e r b .

A. W indatis und Cl. U ib rig , Uber fi-Cholestanol. (X IX . Mitieilung zur 
Kenntnis des Cholesterins) (18. Mir.teilung s. W in d  a u s, Re sa u , Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 47. 1229; C. 1914. I. 1924.) Die Verss. uber die hydrierten Cholesterine 
werden fortgeaetzt (vgl. W in  d a u s , U ib r ig , Bor. Dtsch. Chem. Ges. 46. 2487; C.
1913. II. 942). Die Vff. haben das Cliolesterin auf chemiachem Wege in Kopro- 
sterin yerwandelt u. die Art der Isomerie, die zwischen dem n. Dihydrocholesterin 
und dem Koprosterin besteht, ermittelt. Yon den diesbezuglichen Arbeiten yer- 
oflentlichen die Vff. einige am /9-Cholestanol u. am Koprosterin angestellten Unterss.
— Das Dihydrocholesterin oder fi-Cholestanol (Die l s , A b d e r h a l d e n , Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 39 . 889; C. 1906 . I. 1228; W il l st a t t e r , Me y e r , Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 41. 2199; C. 1908 . II. 390) stellt yermutlich das n. Reduktionsprod. des 
Cholesterins dar; es liefert mit CrOa das entsprechende Keton, das /j-Choleatanon.

CibHjb C,6H28

c iT ^ c h

^ ^ C H - C H ,CH, OH Y 3 CHS
CH, OH ÓHS VHj CH, H (JH2 ? H>

OH, CH,
OH O-OH
(9-ChoIestanol. e-Cholest-anol.

Auch der dem ^?-Cholestanol zugrunde liegende KW-stoff, das Cholestan, ist dar- 
gestellt. Er ist der gesattigte Stammkohlenstoff der Cholcsterinreihe. Zur sicheren 
Identifizierung des ^-Cholestanola wird eine Reihe neuer Ester dargestellt. Bei 
energischer Oxydation des /3-Cholestanols entsteht die entsprechende Dicarbon- 
saure, CS5H4ł(CO,H)2. Ferner liiBt sich das /?-Cholestanol in ein Isomeres, das 
e-Cholestanol, iiberfdhren, das sich nur durch die sterische Lage der Hydroiylgruppe 
von ^-Cholestanol (s. yorstehende Formeln) unterscheidet. Die gegenseitige Um-
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lagerung des /9- und s-Isomeren fulirt zu einem Gleichgewieht, in welchem etwa 
90% (}■ und 10% s-Cholestanol vorhanden sind. DaB die Art der Isomerie nur 
durch die sterische Umlagerung der Hydrosylgruppe bedingt ist, geht daraus her- 
vor, daB das e-Cholestanol bei der Osydation dasselbe Keton liefert wie das 
|5-Iaoinere-

ft-Cholestanolpropionat, CS0H6,O2. Beim Kochen von /9-ChoIestanol mit Propion- 
saureanhydrid. Yier- und seehsseitige Krystalle aus verd. Methylalkohol, F. 123 
bis 124°; 11. in A., Bzl., Chlf., wl. in A. und Methylalkohol. — fi-Cholestanol- 
formiat, C28H46Oa. Beim Kochen von /9-Cholestanol mit wasserfreier Ameisensaure. 
Tafeln aus A., F. 83—84°. — (3-Cholestanolbenzoat, CslH6aOa. Aus /9-Cholestanol 
und Benzoesaureanhydrid bei 160°. Nadeln aus A., schm. bei 135° zu einer truben 
FI., die bei 155° klar wird; 11. in A., Bzl., Chlf., wl. in A. — (3-Cholestanolcinnamat, 
C3aH6łOs. Aus /?-Cholestanol und Zimtsiiurechlorid bei 160°. Tafeln aus A. -f- 
A., hat zwei Schmelzpunkte, die bei 160—161° und 192° liegen. — Dicarbonsdurc, 
C27H<0Oł . Aus /9-Cholestanol und Cr03 in 90%ig. Essigsaure bei 60° neben 
/9-Cholestanon. Tafeln aus Essigsaure, F. 196°; 11. in A., Chlf., Bzl., weniger 1. in 
A., unl. in PAe. und W. — JDimethylester, CS9H60O4. Aus der S. mittels Diazo- 
methan in A. Rechteekige Bliittehen aus verd. Methylalkohol, F. 66—67°; 11. in 
Chlf., A., PAe., Bzl., weniger 1. in A. und Eg. — e-Cholestanol, CS7H480. Beim 
Erhitzen von ^-Cholestanol mit einer Lsg. von Na in Amylalkohol. SpieBe aus
A., F. 181—182°, [«]D16 =  -(-33,95° (c =  0,324); ist im allgemeinen sehwerer 1. ais 
das /9-Cholestanol; besonders wl. in Methylalkohol; gibt dieselben Farbenreaktionen 
wie /5-Cholestanol; erweist sich gegen Br ais gesattigt; liefert mit Digitonin keine 
Additionsverb. Bei der Osydation mit Cr03 entsteht /9-Cholestanon. (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 47. 2384—88. 25/7. [10/7.] Innsbruck. Inst. f. angew. med. Chem.)

Sc h m id t .
Otto Diels, W. M. B lanchard  und H. y. d. Heyden, Uber Eigenschaften, 

Struktur und Derivatc des dimeren Diacetyls. Bei der Kondensation des Diacetyls 
mittels Alkalien erhielt V. Pe CHMANN (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 21. 1417; C. 88. 
783) ais Endprod. das p-Xylochinon (I.). Ais Zwischenprod. konnte bei der Rk. 
ein aldolartiges Dimeres des Diacetyls isoliert werden, fur das v. P echm ann  und 
W e d e k in d  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 28. 1845; C. 95. II. 757) die Formeln II. u.
III. diskutieren. Da das „Aldol“ mit Phenylhydrazin unter B. eines Triphenyl- 
hydrazons reagiert, dem die Formel IV. erteilt wird, so bevorzugen die genannten 
Autoren fur das dimere Diacetyl die Formel II., wahrend die VfF. auf Grund ihrer 
Unterss. die Formel III. fur wahrBcheinlicher halten. Das „Aldol“ ist entgegen 
der Angabe der genannten Autoren, die es ais nicht erstarrende FI. beschricben 
haben, ein krystallisierender, farbloser Korper, der aber sowohl beim Schmelzen, 
wie beim Auflosen in manehen Losungsmitteln u. auch bei der Dest. im Vakuum 
eine Gelbfśirbung zeigt, dereń Intensitat mit der Steigerung der Temp. zunimmt. 
Dieses Verbalten scheint darauf hinzudeuten, daB durch molekulare Verschiebungen 
das urspriingliche Aldol, das nicht zwei in Naehbarstellung zueinander stehende 
CO-Gruppen enthalt, in einen derartigen Typus ubergehen kann. Tatsachlich 
konnen durch manche Reagenzien 3 CO-Gruppen, durch andere hingegen nur 2 
nachgewiesen werden. Zu der ersten Kategorie gehort das Phenylhydrazin, mit 
dem das „Aldol“ das obige Triphenylhydrazon gibt. Mit o-Phenylendiamin ent- 
steht eine Verb., die ein Chinoxalin zu sein scheint und nach ihrem Verhalten 
gegen Semicarbazid noch eine CO-Gruppe enthalt. Hieraus laBt sich ebensowenig 
wie aus der B. eines Disemicarbazons eine Entscheidung zwischen den beiden 
Formeln treffen. Brauchbarer sind die Ergebnisse der Einw. von Hydrazin auf 
das ,,Aldol“. In der Kalte entsteht eine Verb. C8H1SN4, die sich aus 1 Mol. „Aldol“ 
und 2 Mol. Hydrazin unter Austritt von 4 Mol. W . bildet. Sie laBt sich mit Hilfe

XVIII. 2. 64
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der Formel II. nur schwierig konstruieren. Das gleiche gilt fur die aus dem 
gleichen Reagens in der Warnie entstehende Verb. CI6H20Ne, die aus 2 Mol. „Aldol“ 
u. 3 Mol. Hydrazin unter Abspaltung von 8 Mol. W. hervorzugehen scheint. Bei 
der Einw. von Pt und Alkali nach dem von KlSHNER (Journ. Russ. Phys.-Chem. 
Ges. 43. 582; C. 1911. II. 363) angegebenen Verf. liefert das Dihydrazon C8Hł9N4 
ein basisches Beaktionsprod. CSH1SN,. Der Naehweis der HydrosyJgruppe in dem 
„Aldol11 gelingt mit Hilfe deB Carboxathylisocyanats. Je nach den Bedingungen 
entstehen Additionsprodd. mit 1 oder 2 Mol. des Reagenses. Da bei diesen Rkk. 
Umlagerungen so gut wie ausgeschlossen Bind, so diirfte der Naehweis von zwei 
Hydroxylgruppen in dem „Aldol“ ais erbracht anzusehen Bein. Demnach gewinnt 
die Formel III. an Wahrscheinliehkeit. Sie erklart am besten den Ubergang des 
„Aldols11 in p-Xylochinon und steht aueh im Einklang mit den refraktometrischen 
Bestst.

CH3.C(OH).CO-CH8
CH, • CO • CO • CH3

CHS • C • C(CH3). CH2- C • C • CH„
IV. C0H5.NH.N Ń--------------- N n -n h -c6h 6

Ć6h 6

Krystallisiertes dimeres Diacctyl, C8Hn 0 4. Aus Diaeetyl in W. mittels n. KOH 
unter Eiskiihlung. Farblose Krystalle aus absol. A. -f- PAe., Nadeln auB Lg., 
sintert beim langsamen Erwarmen bei 38° u. sehm. bei 4-1—46°, schm. bei schnellem 
Erkitzen bei ca. 58°; die Schmelze ist gelb gefarbt; Kp.Ci6 95—112°; Kp 0-1 87 bis 
102°; D.29'8 1,160 91 (im geschmolzenen Zustand); wl. in Lg. und PAe., sonst 11. 
Gibt bei gelindem Erwarmen mit 33°/0ig. KOH das p-Xyloehinon. — Triplienyl- 
hydrazon des Aldols, C.>8H28Ne. Aus dem Aldol in W. mittels Phenylhydrazin in 
50°/0ig. Essigsaure. Krystalle aus verd. A., F. 218°. — Monocarł>oxathylisocyanat- 
vcrb. des Aldols, C12H170 7N. Aus 2,7 g Carboxathylisocyanat und 2 g Aldol in 
absol. A. bei 0°. Nadeln aus A., F. 109°. — Dicarbozathylisocyanat des Aldols, 
CieHjjO^Nj. Aus 7,14 g Aldol und 10,2 g Carboxiithylisocyanat neben der Mono- 
yerb. Krystalle aus absol. A., schm. gegen 150°. — Farbloses Hydrazon, C8HISN4. 
Aus dem Aldol und Hydrazinhydrat in W. bei 0°. Krystalle aus Methylalkoliol, 
F. 161—163°; 11. in h. W ., wl. in A. — Gelbes Hydrazon, C10HS0N6. Aus dem 
Aldol und Hydrazinhydrat ohue Kiihlung. Gelbe Prismen aus absol. A., F. 185°; 
scheidet sich aus stark verd. A. in fast farblosen Krystallen ab. — Verb. C8H1SN2. 
Aus der Verb. C8HiaN4, KOH und Platinton. Ol, Kp.u 132°. — Verb. C„H15NJ. 
Aus der Verb. C8H,SNS und CH3J. Gelbe Krystalle, aus A., F. 152°. — Disemi- 
carbazon des Aldols, C10H180 4N0. Aus dem Aldol und Semicarbazidchlorhydrat in 
W. Nadeln aus W., F. 225° (Zers.). — Chinoxalin(?) des Aldols, Cu HI60 2N,. Aus 
dem Aldol und o-Phenylendiamin in W. Gelbe Nadeln aus A., F. 112—113°. — 
Semicarbazon des Chinoxalins, CuH^OjNj. Aus dem Chinoialin in Methylalkohol 
mittels Semicarbazidchlorhydrat und K-Acetat in W. Fast farblose Plattchen aus 
Methylalkohol, F. 185° (Zers.). (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 47. 2355—65. 25/7. [10/7.] 
Berlin. Chem. Inst. d. Univ.) SCHMIDT.

Otto Diels und F ritz  Lóflund, Uber Tetramethylschleimsdurechlorid, -azid und 
dessen Zer fali in der Warnie. Das Tetraacetylschleimsaurechlorid, COCl-fCH-O-CO* 
CH3]4-COC1, entsteht aus Tetraacetylschleimsaure, PC15 u. Acetylchlorid. Nadeln, 
F. 179 — 180°; 11. in Aceton, Chlf., wl. in A., Bzl.; laBt sich aus Aceton umkrystalli- 
sieren; wird beim Erwarmen mit SS. oder Alkalien yerseift. — Tetraacetylschleim•
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saurehydrazid, C14H220 10Na. Aus dem Chlorid mittels Hydrazinhydrat in W. 
WeiBes Pulver; wl. — Tetraacetyłschhimsaureazid, CON3• [CH■ 0• CO• CH3]4• CONs. 
Bei der Einw. von Salpetrigsaurugas auf daa Hydrazid in wss. Suspension oder 
aus dera Chlorid und Natriumazid in Aceton. Prismen aus A.; zers. sieh bei 
ca. 108°, der Riickstand erstarrt dann wieder u. schm. zum zweiten Mai bei 139°, 
11. in Chlf., w. Methylalkohol und w. Aceton. Zerfallt beim Trocknen zu einer 
weichen, lockeren M. — Erwarmt man das Azid mit Malonester langsam auf 110°, 
so erbalt man unter Stickstoifabspaltung eine Verb. C14H16O10N2; Prismen aus 
Essigeater, P. 139° unter Gelbfarbung. Fur diese Yerb. werden die folgenden 
Formeln aufgestellt:

r J *N : C : O
(ÓH-0-C0-CH3)<t (CH-O-CO-Cą,),,
Ń :C :0  Ć < ?

N

Die Vff. maehen aber darauf aufmerksam, daB die Eigenschaften und die 
Stabilitiit der Verb. mit diesen Formeln nicht in Einklang zu stehen seheinen. 
(Ber. Dtseh. Chem. Ges. 47. 2351—55. 25/7. [10/7.] Berlin. Chem. Inst. d. Univ.)

Sch m id t .

Em il Fischer und R ichard  von Gravenitz, Uber Verwandlungen der d-a- 
Aminomethyldthylessigsaure. (Vgl. F. E h rlic h , Biochem. Ztschr. 8. 455; C. 1908.
I, 1632.) Um die d-Verb. zu erhalten, haben Vff. den Racemkorper in die Formyl- 
verb. iibergefuhrt, diese mit Brucin zerlegt und darauf den Formylrest wieder ab- 
gespalten. Die Erwartung, durch yerschiedene Substitutionen yon der aktiyen 
a-Aminomethylathylessigsaure zur Methylathylessigsaure (akt. Valeriansiiure) zu 
gelangen, hat sich nicht erfiillt, denn die Aminosaure ging sowohl bei der Einw. 
von HNOj, ais' auch bei der Behandlung mit Nitrosylbromid in opt.-inakt. Prodd. 
uber. Diese Racemisierung ist auffallig, weil die reine d-Verb. selbst durch 
10-stdg. Erhitzen der wss. Lsg. und durch 16-stdg. Erhitzen einer stark alkal. Lsg. 
auf 100° keine merkliche Racemisierung erfiihrt. — d,l-u-Aminomethylathylessigsaure, 
C5Hu OaN -j- H,0, erhalten nach den Angaben von Slimmeb (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
35. 400; C. 1902. I. 575), wobei die Kondensation yon HCN und Methylathylketon 
durch Zusatz yon 2—3 Tropfen einer sehr konz. K2C03-Lsg. stark beschleunigt 
wurde. Ausbeute 72 °/0. Ziemlieh groBe, rhombisehe, anscheinend holoedrischo 
(H, SchneidekhOhn) Krystalle aus verd. A., a : b =  0,81:1. — d,l-For>nyl-a- 
■aminometliyldthylessigsaure, C6Hn 0 3N, flachę, meist sechsseitige Krystalle aus w. W., 
F. 175,5—176° (korr.) unter Gaaentw., zll. in k. A., schwerer in Aceton und Essig- 
ester, swl. in A. und Bzl., 11. in Alkalien und NH3. Ausbeute 30%. — Die durch 
Zers. des wl. Brucinsalzes gewonnene d-Formyl-a-aminomethylathylessigsaure gleicht 
in der Krystallform der iuaktiyen Verb.; der Zersetzungspunkt liegt einige Grade 
hoher. [«]DS2 =  +7,14° (0,1346 g gel. in 3U-n. Kalilauge zu 2,0058 g). — d-a- 
Aminomethylathylessigsaure, C5Hh 0 2N +  H20, durch Erhitzen der Formylyerb. mit 
10%'g* SBr auf 100°, farblose Nadeln aus verd. A., [«]D19 =  +11,0° (0,1189 g gel. 
in W. zu 1,3928 g), [a y >  =  +7,26° (±0,4°) (0,01724 g gel. in 20%ig. HC1 zu
0,17280 g). Ob damit der Endwert der Drehung erreicht ist, laBt sich nicht sagen. 
Die aktiye S. ist der Raeemyerb. sehr ahnlich und sublimiert sehr leicht, ohne zu 
sehm. Liefert bei der Einw. von Brom und Stickoxyd opt.-inakt., bromhaltige 
Prodd., bei der Einw. von HNOs opt.-inakt. a-Oxymethylathyhssigsaure. Auch die
1-Aminoinethylathylessigsaure liefert hierbei opt.-inakt. a-Osymethyliithylessigsaure. 
•^Liebigs Ann. 4 0 6 . 1—11. 29/7. [10/6.] Berlin. Chem. Inst. d. Uniy.) DOstekbehn.

64*
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E rw in  Ott, Pyrogene Bildungsweisen des Kohlensuboxyds aus y-Lactonen. Bei 
der pyrogenen Zera. treten dio nahen Beziehuugcn des Acetoxyma]einsaureanhydrida 
zum Anhydrid der Acetylendicarbonsaure hervor; ea zerfallt in Esaigsaure, Kohlen- 
suboxyd, Kohlenoxyd und etwas C02. Ala Zwiaehenprod. uimmt man zweckmaBig 
Acetylencarbonsaureauhydrid an. Nur aolche acetylierten 1,2-Dicarbonsiiureanhy- 
dride liefern bei der pyrogenen Zerlegung Kohlensuboxyd in guter Ausbeute (bis 
etwa 42% der Theorie), die durch Abspaltung von Easigsaure glatt in Acetylen- 
dicarbonsiiureauhydrid libergehen konnen. So bildet sich aua Diacetylweinaśiure- 
anhydrid Kohlensuboxyd etwa in glelcli guter Ausbeute wie aua dem Acetoxy- 
maleinsiiureanhydrid:
CH3— C 02—CH— C— O
1. > 0  — >  2CH3-C 02H _  _

CHS— C 02- C H — C = 0  C - C —O C—O
CH5- C 0 2- C -----C n o  +  Uj — >■ A - c - o  +  C 0-

2. || > 0  — y  CH3.C 0 2H O 0 — 0 —0
OH—C—O

Dagegen liefert Diacetoxymaleinsaureanhydrid bei der pyrogenen Zerlegung 
nur ca. 2°/0 Ausbeute an Koblensuboxyd. Dafiir werden reichliehe Mengen Essig- 
saure und Keten gebildet. Das Auftreten yon Keten wird bei der Spaltung von 
Acetylyerbb. baufiger beobachtet, auBer beim Acetanhydrid aucb beim Triacetin:

HjC—O—CO—CHa 
■ ' CH, CH.

H C - 0 - C 0 - C H 3 =  2 i 3 +  - f  C H ^C H -C H O .
H2C—O—CO—c h 3 j l ~

Ein klares Bild vom Verlauf der Spaltung des Acetylendicarbonaaureauhydrida 
erhait man durch die Anuahme, daB dabei das Kohlensuboxyd primar in der 
tautomeren Form des j3-Oxypropiolsaurelactons entsteht, daa sich daun in die 
Diketenform umlagert:

0 - 0 = 0  C -0  C~OIII > 0  CO +  ||| I — >  II
C -C = 0  0—0 = 0  C =C=0

Diacetyliceinsaureanhydrid, nach WOHL, O steu lin  aua Weinsśiure und Acet
anhydrid in Ggw. von H2S04; dest. in kleinen Mengen unzers. zwischen 230 und 
250°. Es ist bei der Billigkeit der Ausgangsmaterialien und der hohen Ausbeute 
an Kohlensuboxyd fur die Darat. dieses Stoffes zu empfehlen. Zur Darst. von C30 2 
wird es im Vakuum iiber eine gliihende Platinapirale dest. Zur Ausbeutebest. und 
zur Identifizierung des C30 s wurde der Gasatrom, nach Kondensation der Eaaig- 
Biiure, durch eine Lsg. von Anilin in Xylol geleitet (B. yon Malonanilid). Aus
beute ca. 42°/0 an C30 2. — Acełoxymalcinsaureanhydrid, zera. 8ich auffallend leichter 
ais Diacetylweinsiiureanliydrid; kann im abaol. Vakuum bei 65° unzers. sublimiert 
werden; weiBe Krystallkrusten yom F. 91°. Bei liingerem Erhitzen auf den F. 
zers. es sich allmahlich; bei 140—150° tritt lebhafte Gasentw. unter Briiunung ein. 
Es ergaben sich 37% Ausbeute. — Diacełoxymaleinsaureanhydrid, aus Weinsiiure 
nach Fenton; die Zers. beginnt bei 150° und wird zwiscben 180 u. 200° stunniscb. 
Es wurde bei IGO—170° moglichst schnell durch den Hitzdraht zers.; Ausbeute an 
C30 3 2%, an Keten 10%. — Die Spaltung des Triacetins wurde bei 155° Badtemp. 
durchgefuhrt; es ergaben sich 26% Keten, 40% Acrolein. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
47. 2388—93. 25/7. [6/7.] Ziirich. Chem. Inst. d. Techn. Hochschule.) J ost.

B ernhard  Fliirsclleim, Die Konstitution des Benzolkerns in RiicJcsicht auf das 
Phanomen der Disubstitution. Zu der Arbeit yon H orton  (Chein. News 109. 157;
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C. 1914. I. 1935) iat zu bemerken, daB aie im ersten Teil mit der Substitutions- 
tkeorie des Vfs. ubereinstimmt; bei der Betrachtung der Carbonylgruppe geht 
H orton  von der TniELEachen Theorie aua, nach w elcher das C im ungeaattigten 
Carbonyl ebenfalls ungesattigt ist, was jedenfalla fur die aromatiscbe Reihe ais 
falach erwiesen ist. (Chem. News 110. 1—2. 3/7.) F r a n z .

K urt H. Meyer uud P e te r W ertheim er, Uber die Dcsmotropie der Nitro
korper und Nitroketone. VfF. haben die Methode der B ro m titra tio n  die zur Auf- 
kliirung des Ketoenolgebietes wesentlieh beigetragen bat, auf die Nitrokorper uber- 
tragen u. mit ihrer Hilfe die Deamotropieersclieinungen uniersucbt (G-leiehgewicbte, 
Reaktionsgesehwindigkeit und EinfluB von Katalysatoren). — M o n o n itro k o rp er. 
Die Mengen der beiden Formen kann man titriinetrisch mit Bromlsg. bestimmen. 
Um den Umschlag deutlieh zu sehen, setzt man zweckmiiBig eine Spur Eiaenchlorid 
hinzu, wodurch sieh die Lsg. des aci-Nitrokorpers tief dunkel fiirbt; die Farbę ver- 
achwindet, sobald alles Enol broiniert ist. Auf diese Weise lieB sich die Isomeri- 
sation des Phenylisonitromethans zum echten Nitrokorper in A. sehr gut verfolgen. 
Es wurden aus einer frisehen Lsg. des Iaonitrokorpera von 0° von Zeit zu Zeit Proben 
herauspipettiert und mit Bromwasser titriert. Nach 7 Min. waren 92,4%, nach ca.
2 Stdu. 88%, nach 52 Stdn. 8,2% und nach 68 Stdn. 2,9% act-Korper vorhanden. 
In Lfbereinstimmung mit friiheren Arbciten liegt also daa Endgleichgewicht ganz 
zugunsten des echten Nitrokorpera.

Die Isomerisationsgeschwiudigkeit wird von den gleichen Katalysatoren beein- 
fluBt wie die Umlagerung3geschwindigkeit der Ketoenoldeamotropcn; sio wird durch 
starkę SS. erhóht, weit inehr noch durch Basen. Eine Lsg. mit 88% aci-Korper 
enthielt nach Zusatz einiger Tropfen konz. HCl nach etwa 30 Sek. nur noch 62% 
Euol. Moglieherweise beruht die Wrkg. der HCl auf einer Anlagerung an den 
Isoilitrokorper und Abapaltung:

>C =N t< o H — ► > C < 2 < 0  +  HCl.

Durch Zugabe von Na-Acetat wird sofort samtliches yorhandene Enol umge- 
wandelt. — Auch bei rein aliphatiacheu Nitrokorpera (Nitroiithan) lafit sich die 
Umlagerung titrimetricch verfolgen; das Phiinomen wird nur durch die gleichzeitige
B. von Hydroxamsaure kompliziert. Nach 2 Min. waren noch 89,2, nach ca. 1 Stdc. 
noch 26, nach 23 Stdn. noch 4,3% <ic/-Korper yorhanden.

p-Nitrophenylnitromethan wandelt sich in Lsg. zu einem gewissen Betrage 
laugsam in die act-Form um: N 01-C6H.,-CH2'N 0 ;l — y  NO, • C„H4-CH : NOOH. 
Eine frische methylalkoholische Lsg. gibt keine Eisenchloridrk. und entfiirbt kein 
Brom, wohl aber eine alte. Am meisten begiinstigt ist die aci-Form in Pyridin, in 
welchem sich allmahlieh ein gelbes Enolat bildet. Bei Zugabe von Br in Pyridin 
entfiirbt sich die Lsg., doch kehrt die Farbę bald wieder. Wiihrend die Enol- 
formen der Verbb. vom Typus dea Acetcaaigeatera in W. arn wenigaten, in Methyl
alkohol inehr, in A. noch mehr begiinstigt sind, ist beim Isonitrosokorper das Um- 
gekehrte der Fali. Die Iaonitroform wird durch W. begiinstigt, durch organische 
Solyenzien zuriickgedriingt. — Eine wss.-alkal. Lag. des Acetessigcatera triibt sich 
beim Ansauern erst u. klart sich dann: das wl. Enol geht in das leichter 1. Keton 
iiber. Die angesauerte Lsg. des Phenylisonitromethannatriums dagegen bleibt zu- 
erst klar und triibt sich dann: der II. act-Korper geht in den wl. Nitrokorper uber.

Dinitrokorper. Phcnyldinitromethan lost sich nieht nur in Alkali, sondern 
auch in W., A., Methylalkohol mit gelber Farbę, dagegen in Bzl. etc. farbloa. Die 
gelben Lsgg. absorbieren Br und werden dabei entfiirbt, die farblosen reagieren
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nicht mit Brom. Das bei der Bromierung gebildete Phenylbromdinitromcthan, 
C7H60 4N2Br, wird durch KJ glalt und quantitativ reduziert; man kann es in der 
gleichen Weise wie Bromacetessigester quantitativ bestimmen. Zur Best. des 
Gleichgewicbts muB man ganz alkalifreie Losungsmittel und GofiiBe anwenden, 
da geringe Mengen Alkali auf das Gleiehgewicht einwirken. Das Gleicbgewicht 
wird in dem gleichen Sinne beeinfluBt wie das des Nitrophenylnitromethans; W. 
begunstigt die act-Form, die organischen Solyenzien drangen sie zurtick. — Nitro- 
essigester gibt keine Eisenchloridrk. und nimmt nur eine minimale Menge Brom auf.
— Nitromaloncster nimmt nicht momentan, aber doch sehr schnell Brom auf. Es 
liiBt sich daher nicht entscheiden, ob er groBtenteils ketisiert ist und sich rasch 
in die act-Form umlagert, odcr ob er hauptsiichlicli in letzterer Form existiert, und 
diese Form das Brom langsam addiert. — Im Gegensatz zu W i l l s t a t t e r ,  H o tte n - 
ROTH sind Vff. nicht der Ansicht, daB Bromnitromalonester ein Ester der unter- 
bromigen S. ist. Bei Bromketonen wie bei Bromnitrokorpern lindet man alle tFber- 
gange in der Reduzierbarkeit des Bromatoms. Einige werden fast gar nicht yon 
K J angegriffen und unter Elimination des Br-Atoms reduziert; andere reagieren 
leichter, doch wird: die Rk. erst beim Erwarmen yollstandig, noeh andere — und 
zu diesem gehort Bromnitromalonester — reagieren momentan. Letztere Verb. 
nimmt keine Ausnahmestellung ein, sondern ist in ihrer Reaktionsfaliigkeit nur 
graduell Von anderen Bromnitrokorpern verschieden. Es diirfte ihr die Formel 
(C00R)2CBr-N02 zukommen. Die Reduktion des Bromnitroketons durch KJ voll- 
zieht sich nach:

COOR COOR

ó4poo - +  i a< ok  ę = K° ° K +  jBr-
COOR L i  COOR

COOR

Bei Nitroketonen ist bis jetzt kein Desmotropiegleichgewicht nachgewiesen. 
Nitroketone bilden Salze, die sich entweder yon der ad- oder von der enol-Form 
ableiten. Nach H an tzsch , Lucas (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 32. 609) soli das 
CO-Nitroacetophenon in W. ais Isonitroform, in indifferenten Medien ais Nitroketon 
yorhanden sein. Wie die Yerss. ergaben, gibt Nitroacetophenon tatsaehlich Des- 
motropiegleichgewichte, aber die Verhaltnisse liegen gerade umgekehrt. Eine frische, 
alkoh. Lsg. reagiert nicht mit Brom und zeigt keine FeC)3-Rk., wohl aber eine 
alte oder kurz aufgekochte. Die yiolette Farbę des EiBeneuolats wird durch Br 
yernichtet, kehrt aber bald wieder. Die Dinge liegen alao wie bei Ketoenolen: das 
krystallisierte Nitroacetophenon ist das echte Nitroketon; in Lsg. stellt sich all- 
mahlich ein Gleiehgewicht zwischen Keton und enol-, bezw. act-Form ein. Das 
Bronmitroacelophenon, C8H60 3NBr, laBt sich mit K J zuriicktitrieren. Nitroaceto
phenon selbst wird in saurer, wss.-alkoh. Lsg. entgegen der Angabe von Lucas, 
nicht yeriindert. Die Isomerisation zum Keton yerlauft sehr rasch; das ausge- 
fallene Ol yerwandelt sich bald in krystallisiertes Keton. In einer Tabelle Bind 
im Original die G le ic h g e w ic h te  des N itro a c e to p h e n o n s  in y e rsc h ie d e n e n  
L o su n g sm itte ln  zusammengestellt. Auf Grund dieser Bestst. ist es moglich, zu 
entscheiden, welche Form in den Lsgg. yorliegt. Da Nitroacetophenon in Methyl- 
alkohol geringer enolisiert ist ais in A., am starksten in Bzl., A. etc., gehort es 
zur Klasae der Ketoenole; die in Lsg. yorhandene Form ist die enoZ-Form, nicht 
die Isonitroform. In tjbereinstimmung mit H antzsch fanden Vff., daB bei den 
Nitrokorpern u. Nitroketonen stets nur die act-Form reagiert; ais Ver8uch6material 
dienten die beiden isomeren Formen des p-Nitrophenylnitromethans.

p-Nitrobenzolaeonitrophenylnitromethan, N 02 ■ C6H4 • N : N • CH(N02)C6H4 • N 02;

i
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orangegelbe Krystalle aus Nitrobenzol; P. 166°. Past unl. in organischen Mitteln, 
leicliter nur in Nitrobenzol. L. in Alkalien mit tiefroter Parbe. — Nitroessigester 
kuppelt sehr langsam, rasch in Ggw. von NH3 oder Na-Acetat. Es reagiert die 
aci-, bezw. enol-Form. — Benzolazonitroessigsaureałhylester (Phenylhydrazon des 
Nitroglyoxylsdureathylestcrś), C10Hu O4N3, durch Kupplung des NH4-Salzes des Esters 
mit wss. Diazoniumchloridlsg.; orangegelbe Krystalle aus Gaaolin; F. 60°; zersetzt 
sich nach langerer Zeit; 1. in den meisten organischen Mitteln (hellgelb). Die Lsg. 
in verd. Alkali ist rot. — Nitrobenzolazonitroessigsaureathylester, C10H10O6N4, aus 
den Komponenten in A.; Nadein aus Gasolin; F. 152° unter Zers.; I. in Bzl., Chlf. 
(gelb), in Methylalkohol, A., Aceton mit tiefroter Farbę, die durch W. verstarkt 
wird. Durch SS. wird die Lsg. wieder gelb. Verd. Alkali lost tiefrot. Durch 
W. und Alkali wird die Iaonitroform, durch neutrale Mittel, SS. etc. die Nitroform 
begiinstigt. — Nitroketone kuppeln am besten unter Umstanden, die die Enolform 
begilnstigen. — Nitrobenzolazonitroacetophenon, N 02-CaH4-N : N*HCl(NOj)CO• C6H6, 
aus den Komponenten in Eg. -f- etwas Na-Acetat; hellgelbe Krystalle aus verd.
A.; F. 137° unter Zers.; 1. in Bzl. (gelb), in Pyridin u. Alkali (tiefrot). A., Methyl
alkohol und Aceton loaen ebenfalls rot; durch Eg. wird die Lsg. gelb, Gleieb- 
gewicht zwischen act-Form und Nitroform. Die Umlagerungsgeschwindigkeit bei 
Oxyazovorbb. scheint sehr viel groBer zu sein ais die der Ketoenole oder Nitro- 
korper. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 47. 2374—84. 25/7. [30/6.] Munchen. Chem. Lab. 
d. Akad. d. Wiss.) JOST.

W. Borsche und D. Rantscłiew, Uber l,3-Dinitro-2-chlorbenzol. D er F. des 
reinen l,3-Dinitro-2-chlorbenzols (LlEBIGs Ann. 379. 152; C. 1911. I. 1048) liegt 
n ich t bei 92°, aondern bei 88°. (LlEBIGs Ann. 406. 101. 29/7. [3/6.) DOstek beh n .

H enry E. A rm strong und E. H. R odd, Morphologische Studien an Bcnzol- 
derivaten. VII. Die Beziehung zwischen Krystallform und molekularer Struktur und 
die Stellung von wasserhalłigen Sulfonaten zweiwertiger Metalle in einem Magnet- 
felde (vgl. Proc. Royal Soc. London, Serie A. 90. 111; C. 1914. I. 2000). Friihere 
Annahmen iiber die Lage zweiwertiger Metallatome in Sulfonaten yeranlaBten eine 
Unters. der magnetiseheu Eigenschaften von solehen Salzen in einem praktiach 
homogenen Felde; die zuniichst nur qualitativen Resultate lassen keinen einfachen 
Zusammenhang zwischen Spaltungsebene und magnetischen Eigenschaften (Knob- 
LAUCH, T y n d a ll) erkennen. — Ferrosulfat, FeS04-7H 20 , monosymmetrisch, 
a : b : c =  1,1828 : 1 : 1,5427, fi =  104° 15,5', die senkreeht gestellte Spaltungs
ebene stellt sich aquatorial zu den Kraftlinien, bei horizontaler Spaltungsebene 
stellt sich die b-Achse axial.— Kobaltsulfat, CoS04-7H20, die Spaltungsebene oder 
a stellen sich asial. — Ferroammoniumsulfat, FeS04-(NH4)2S04-6Ha0 , monosym
metrisch, a : b : c =  0,7377 : 1 : 0,4960, =  106° 50', die’ vertikale Ebene {§01}
stellt sich axial, bei horizontaler {501} kreuzt b die Kraftlinien; vielleicht ist {201} 
ais Basis zu nehrnen (T u tton , Proc. Royal Soc. London, Serie A. 88. 361; C. 1913. 
II. 485). — Kobaltammoniumsulfat, CoS04*(NH4)2S04-6H20, verhśilt sich genau ent- 
gegengesetzt wie das isomorphe Fe-Salz. — Kobaltammoniumselenat, CoSe04* 
(NH4)2Se04-6H;10, entapricht dem Sulfat. — Bei Nickelammoniunisulfat u. Kupfer- 
ammoniumsulfat stellt sich fur vertikales b {100} aquatorial.

Fcrrobenzolsulfonat, Pe(C6H5'S 0 3)2*6H80 , griinliche Tafeln aus W., monosym
metrisch, a : b : c =  3,5690 : 1 : 1,1058, (3 =  86° 18', fiir yertikales a stellt sich b 
axial, sonst ist a axial; die Spaltungsebene stellt sich aquatorial. — Kobaltbenzol- 
sulfonat, Co(C0H5• S03)2• 6H ,0 , monosymmetrisch, a : b : c  =  3,5560:1:1,1086, 
/? =  86° 7'; c bat die groBte magnetische Permeabilitat, bei yertikalem c stellt 
sich b axial. — Nickelbenzolsulfomt, Ni(CaH5*S03)a-6H20 , dunkelgriine Krystalle,
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monosymmetrisch, a : b : c =  3,5476 : 1 : 1,1076, fi =  86° 9', b bat die groBte Per- 
meabilitat, ist b senkrecht, so stellt sicb a mit geringer Kraft axial. — Ferrotóluol- 
p-sulfonat, Fe[C0H4(CH3)*SO3]8*6HsO, grlinliehe, ąuadratische Tafeln, monoaymmet- 
riseh, a : b : c =  3,9972 : 1 : 1,1051, fi =  88° 37', verhalt sich wie das Benzolsulfo- 
nat. — Kobalttoluol-p-sulfonat, Co[C6H4(CH3) • S03]2* GH20 , inonosymmetriseh, 
a : b : e =  3,9903 : 1 : 1,1080, fi => 88° 17', yerlialt sich wie daa Benzolsulfonat. — 
Niclceltoluol-p-sulfonat, Ni[C6H4(CH3) • S03]2 ■ 6H20 , monosymmetrisch, a : b : c =
3,9949 : 1 : 1,1039, fi =  88° 31,5', b bat groBte Permeabilitiit, bei senkrechtem b 
stellt sich a axial. Magnesium-, Zink- und Mangantoluol-p-sulfonat yerhalten sich 
in einem starken Pelde wie das Ni-Salz.

Ferro-p-chlorbenzolsulfonat, Fe(C6H4Cl-S0s)2*6H20, monosymmetrisch, a : b : c =
3,6781 : 1 : 0,9094, fi =  94° 21,5', die Spaltungsebene {100J stellt sich aquatorial, 
bei vertikalem a ist c axial, sonst a. — Kobalt-p-chlorbenzolsulfonat, Co(C6H4Gl • 
S03)2-6H20, Prismen, monosymmetrisch, a : b : c =  3,6603 :1 : 0,9071, / ? = 9 3 ° 46,5', 
bei vertikalem b ist c axial, sonst b. — Ferro-p-brombcnzolsulfonat, Fe(C0H4Br- 

Rhomben, monosymmetrisch, a : b : c =  3,7293 :1 :  0,9104, fi =  94° 26,5', 
yerhalt sich wie die Cl-Verb.— KobaU-p-brombenzolsiclfonat, Co(C6H4Br • SO,,)2 • 6 J320, 
monosymmetrisch, a : b : c ==> 3,7103 : 1 : 0,9087, fi =  93° 59', yerhalt sich wie die 
Cl-Verb. — Nickel-p-brombenzolsulfonat, Ni(C8H4Br-S03)j*6H20 , monosymmetrisch, 
a : b : c =  3,7316 : 1 : 0,9139, fi =  94° 34', horizontalea b stellt sich iiquatorial, 
bei vertiknlem b ist die Stellung unhestimmt. — Fcrro-p-jodbenzolsulfonat, Fe(C0B4J* 
S03)j*6H20, rhombische Tafeln, monosymmetrisch, a : b : c =  3,7856 : 1 : 0,90S5, 
fi =  93° 35', verhii.lt sich wie die Cl-Verb. — Kobalt-p-jodbenzólsulfonat, Co(CcH4J* 
S03)2-fiH20 , dem Pe-Salz isomorph, verhiilt sich wie die Cl-Verb. — Fcrro-p-di- 
chlorbenzolsulfonat, Fe(C0H3CI2 • S03)3 • 8H20, monosymmetrisch hemimorph, a : b : c =
1,7543 : 1 : 2,1053, fi =  78° 40', horizontales b stellt sich iiąuatorial, bei yertikalem 
b stellt sich {100} aąuatorial. — Kobalt-p-dićhlorbcnzólsulfonat, Co(C6H3Cl2-S03).j- 
8H20, lange Prismen, monosymmetrisch hemimorph, a : b : c =  1,7456 : 1 : 2,1034, 
fi =  78° 15,5', horizontales b stellt sich axial, bei vertikalem b stellt sich J100J axial.

Die Empfindlichkeit dieeer Salze gegen magnetische Einflusse hangt yielleicht 
mehr mit dem Auftreten einer Farbę, ais mit der Anwesenheit eines magnetischen 
Metalls zusammen. Hervorzuheben ist das gegensatzliche Verhalten der Fe- und 
Co-Salze. Die Konstitution der Salze hat sieher einen groBen EinfluB auf das 
magnetische Yerhalten, das ferner auch fur die richtige AufstelluDg der Krystalle 
Bedeutung haben konnte. Vertauscht man beim Ferro-p-chlorbeuzolsulfonat ent- 
sprechend dem magnetischen Verhalten b und c, so erhalt man fur das Benzol-, 
Toluol- und p-Chlorbenzolsulfonat ein praktiscb konstantes c : b; dann wiirde aber 
die Toluol- und p-Chlorverb. dasselbe a : b haben, woraus fur CH3 u. Cl dasselbe 
Volumen folgte, was jedoch durch die Messungen an den drei Sulfochloriden nicht 
bestatigt wird. Hier kommen wahrscheinlich verschiedene innere Molekularkriifte 
in Frage, die wohl auch die Form des Krystallwassera yerschieden beeinflussen.

Bei dem yermuteten Zusammenhang zwiachen Farbę und magnetischen Eigen- 
schaften wurde Azobenzol, a : b : c =  2,1076 : 1 : 4,8492, fi =  91° 7', untersucht, 
daa krśiftig beeinfluBt wird; die Achse b, nach welclier yermutlich die Benzolein- 
heiten ge8chichtet aind, hat die groBte Permeabilitat und stellt sich in dio Rich- 
tung der Kraftlinien; bei senkrechtem b stellt sich die Achae a axial, in welcher 
die farberzeugenden Zentren dichter gelagert soin diirften ais in der dazu senkrechten 
Richtung. — Dor Vergleich des Kalium-p-chlorbenzolsulfonats, Rhomben oder Prismen 
aus W., monosymmetrisch, a : b : c — 1,4394 : 1 : 0,9049, fi =  97° 11', mit dem Co- 
Salz ergibt, daB beide ahnliche Struktur haben miissen. (Proc. Royal Soc. London, 
Serie A. 90. 463-92. 1/8. [28/5.*].) F r a n z .
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H. Simonis und P. R em m ert, Uber einige fettaromatische GlyJcole. Durch 
kraftige Einw. von GRIGNAKDsehem Reagens auf die Phthalaldehydaiiuren erhalt 
man einen Korpertypua von zweiwertigen aekundar-tert;aren Carbinolen. Diese 
Rk. ist nur aus der Aldehydsaureformel heraus erklarbar:

P H ^C H O  . /i tt ^CH(OH)R

Von den beiden OH-Gruppen ist nur eine beim Acetylieren und bei der Rk. 
mit IIBr angreifbar. Da eine derartige Stabilitiit bei sekundaren Carbinolgruppen 
nicht in Frage kommt, so kann nur die tertiiirstandige OH-Gruppe der Rk. wider- 
standen haben. — Zur Ausfiibrung der Rk. setzt man das GitiGNAP.Dsche Reagens 
mit A. an und fiihrt die Aldehydsaure, in h. Anisol gelost, allmahlieh hinzu; nach 
dem Erkalten wird durch W. und HC1 zers.

[o-l-Oxypropylphcnyl\-diiiihylcarbinol, CI4H,J20 2 (I.), aus o-Phthalaldehydsaure 
(in Anisol und Athylmagnesiumbromid in A.) bei 140° und Zers.; strahlige Nadeln 
von niedrigem F .; Kp.10 173°; 11. in den meisten organischen Solvenzien. Gibt 
mit konz. H2S04 rotbraune Farbung. Beim Erhitzen mit Na-Acetat und Acet- 
anhydrid entsteht das Acetylprod., C16H2(0 3; łeicht bewegliche, waaserklare FI.; 
Kp.ls 171°. — Triathylphthalan, C14H20O (II.), aus [o-Oxypropylplienyl]-diathyl- 
carbinol durch Erhitzen mit Eg. konz. HC1; gelbliches Ol; Kp.10 115—118°; 
zeigte gro Be Loslichkeit. Die Lsg. in Chlf. entfarbt Br nicht. — [m-l-Oxypropyl- 
phenyl]-didthylcarbinol, C14Ha20 2 (III.), aus Isophthalaldehydsiiure u. Atbylmagnesium- 
bromid; 01; Kp.10 174—177°. Gibt mit H2804 ein rotbraunes Harz. — Acetylverb.,

CH(OH)C2H6 C<(CaH6)a TTT r  r r
^  6 ‘^'[C(OHXC2H5)2]3r?r r^o° tv  o H /C H B r-C 2H6 

C(0H)(CaH6)s CH—C2H5 i v - °«u ‘<C(OH)(C2H5)j

V C H ^ CH(°H> C»H«11 VI C H ^-OHBr-CjHv- Wa 4<v̂ c (OH)(C2H6)2]4 Vi- 0 4<'C(OHXC2Hj

C16H240 s; 01; Kp.10 178—180°. — [m-l-Brompropylphenyl]-diathylcarbinol, CMH2iOBr 
(IV.), durch 3-tagiges Stehen von [m-Oxypropylphenyl]-diiithylcarbinol in Eg.-HBr;
01. — [p-l-Oxypropylplienyl] didthylcarbinol, C14H2,0 2 (V.), aus Terephthalaldehyd- 
saure u. A thylm agnesium brom id; 01; Kp.,5 186°; 11. in organischen Mitteln; H2S04 
wird braunrot. — Acetylu erb., CleH240 3, Kp.u 191°. — [p-l-Brompropylphenyl]-di- 
athylcarbinol, C14H21OBr (VI.); helles 01. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 47. 2307—11. 
25/7. [10/7.] Berlin. Organ. Lab. d. Techn. Hochschule.) JOST.

B.-N. M enschutkin, Einflu/5 von Substituenten auf die Einwirkung von Benzol 
und einigen Benzolderivaten auf Benzoylchlorid in Gegenicart von Antimontrichlorid. 
(Journ. de Chim. physique 12. 193—205. 10/6. — C. 1914. I. 463.) SACKUR.

R icłiard Lepsius, Uber einige Didepside der Oxybenzoesauren und der Syringa- 
sdurc. Auf Veranlassung von E jiil F isch er  hat Vf. eine Reihe neuer Didepside 
dargestellt. — m-Carbomethoxyoxybenzoesdure, C9H80 6 =  COOH-C0H4-O -COOCH3, 
aus in-Osybenzoesiiure und Clilormethylearbonat in Ggw. von Natronlauge, farblose 
Nadeln aus was. Aceton, F . 151° (korr.), 11. in Alkalien, Pyridin und Aceton, etwas 
schwerer in Chlf., A. und Esaigester, swl. in A., Bzl. und k. W. Chlorid, C9H70 4C1, 
aus der S. und PC1S, farbloae Nadeln aus Lg., F. 63°, 11. in A., Chlf., Bzl., swl. in 
CC14. — Carbomethoxy-di-m-oxybenzoesdure, ClsH120 7 =  C00H*C6H4-0 'C 0 -C eII4-
0-C 00C H 3) aus m-Osybenzoesaure und dem vorhergehenden Chlorid in Ggw. von
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Natronlauge, farblose Nadelchen, F. 169° (korr.), sil. in Aceton, Sodalug., Pyridin, 
NHS, 11. in A. und b. Chlf., swl. in W. und Bzl. Chlorid, CieHu 0 8Cl, farblose 
Nadelchen aus Lg., F. 91—92° (korr.), 11. in A., Bzl., Chlf., schwerer in CC14 und 
h. Lg. — Di-m-oxybenzoesaure, Cu H,00 6 =  COOH• C6H4 • O ■ CO • C8H4OH, aus Carbo- 
methoxy-di-m-oxybenzoesaure und NHS, farblose Nadelchen, F. 199° (korr.), 11. in A. 
und Aceton, aw). in W., Chlf., CC14 und Lg. — m-Carbomethoxyoxybcnzoyl-p-oxy- 
benzoesaure, C,6Hl20 7, dargestellt wie die Carbomethoxy-di-m-oxybenzoesaure, farb
lose Nadelchen, F. 201° (korr.), swl. in W. und Bzl. Chlorid, C^HnOjCl, farblose 
Nadeln, F. 105—106° (korr.), 11. in A., Bzl., Chlf. — m- Oxybcnzoylpoxybenzoesaure, 
Cu H10O, =  COOH-CaH4-0 - CO• C6H,,' OH, au3 der yorhergehenden Carbomethoxy- 
verb., gel. in Pyridin, und NH3, farblose Nadelchen, F. 239—240° (korr.) nach vor- 
herigem Sintern, 11. in Pyridin, Sodalsg., NH3, Aceton, A., swl. in Bzl. — p-Carbo- 
methoxyoxybenzoyl-m-oxybenzoesaure, C10H12O7, dargestellt wie die isomere Verb., 
farblose Nadelchen, F. 185° (korr.) nach geringer Sinterung, 11. in SH „ Sodalsg., 
Pyridin, Aceton, swl. in Bzl. Chlorid, C18Hn O„Cl, farblose Nadelchen, F. 120° 
(korr.). — p-Oxybenzoyl-m-oxybenzoesdure, Cl4Hl0O6, dargestellt wie die Di-m-oiy- 
benzoesaure, farblose Nadelchen, F. 254° (korr.).

Carbomethoxysyringasdure, Cn H120 7 =  COOH. C6H2(OCH3)2 • O • CO OCH,, farb
lose Nadeln, F. 191—192° (korr.) nach vorherigem Sintern, 11. in Aceton, Pyridin, 
NH„ Sodalsg., zll. in A. und Chlf. Chlorid, CUHU0 6C1, farblose Nadelchen, 
F. 123—124° (korr.), 11. in A., Chlf., Bzl., schwerer in CC14 und Lg. — Carbatlioxy- 
syringasaure, C12HI40 7 =  C00H*C8H2(0CH3)s-0 'C 0 0 C 2H6, erhalten wie die Carbo- 
methoxyverb., F. 182—183° (korr.). Chlorid, C12H1#0 6C1, farblose Nadeln, F. 75°. — 
Carbomethoxy-di-syringasaure, C20H20On =  COOH• Ć0Ha(OCH3)2• O • CO• CeH2(0CH3)2 • 
0*C00CH3, aus Carbomethoxysyringoylcblorid und Syringasiiure in G-gw. von 
Natronlauge im H-Strom, farblose Nadeln, F. 223—224° (korr.) nach yorherigem 
Sintern, 11. in Aceton, A., Alkalien und Pyridin. — Disyringasaure, C18H18O0 =  
COOH• CeHj(0CH3)2• O• CO • CuHj(OCH3)a • OH, farblose Nadelchen, F. 260° (korr.), 11. 
in A., Aceton, Pyridin und Alkalicarbonaten, swl. in Bzl., Chlf., Lg. und W. Die 
alkoh. Lsg. wird durch FeCl, tiefgrun gefarbt. Das Ammoniumsalz ist wl. in 
iiberschUssigem NH3. — Carbomcthoxysyringoyl-p-oxybenzoesćiurc, C|8H18O0 =  COOH* 
C6H4 ■ O • CO • C„H,(OCH3)j • O • COOCHs, farblose, beim Reiben stark elektrisch 
werdende Nadelchen, F. 203° (korr.) nach yorherigem Sintern. Chlorid, C,8HU0 9C1, 
farblose Nadelchen, F. 150—151° (korr.), 11. in A. und Bzl. — Syringoyl-p-oxy- 
benzoesćiure, C16H14Ó7 =  C00H-C6H4'0 'C 0 'C 6H2(0CH3)2-0H, aus Carbomethosy- 
syringoyl-p-oiybenzoesaure und NH„ farblose Nadelchen, F. 208° (korr.), 11. in 
Aceton, Pyridin und Alkali. Die alkoh. Lsg. wird durch FeCl3 tiefgrun gefarbt. 
Das Ammoniumsalz ist in iiberschussigem NH3 wl. — p-Carboindhoxyoxybcnzoyl- 
syringasdure, CISHle0 9 =  COOH• C6H2(OCH3)2• O• CO• C8H4-O■ COOCHs, aus Carbo- 
methoxyoxyhenzoylchlorid und Syringasaure in Ggw. von Natronlauge, farblose 
Nadelchen, F. 228—229° (korr.). Chlorid, C1SH150 8C1, farblose Nadeln, F. 138° 
(korr.), 11. in A., Bzl., Chlf. — p-Ozybcnzoylsyringasiiure, ClsH140 7 =  COOH- 
C8Ha(ÓCH3)j • O • CO • C6H4 • OH, aus der Carbomethoxyverb. und NH3, farblose 
Nadelchen, F. 282—284° (korr.) nach yorherigem Sintern und unter Gasentw., 11. 
in Alkalien, Pyridin und Aceton, wl. in Bzl. und Chlf. (LlEBIGs Ann. 406. 11—21. 
29/7. Berlin. Chem. Inst. d. Uniy.) DtlSTEEBEHN.

E m il E rlenm eyer, Darstellung von Links- und Rechtszimtsaurc durch asym- 
mctrische Induktion. (Vgl. Biochem. Ztschr. 43. 445; C. 1912. II. 1208.) Schmilzt 
man d-Weinsiiure und Zimtsdure bei 16S° zusammen, so wird ein Teil der Zimt- 
saure schwach linksdrehend, ein anderer tritt unter B. yon Mono- und Dicinnamat 
der Weinsaure in da3 Molekuł der Weinsaure ein. Da die aus den Cinnamaten
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durch yorsichtige Verseifung gewonnenen Zimtsaurepraparate hohes, bis ttber 
[a]D —  — 20° betragendea Drehungsyermogen besitzen, so ist anzunebmen, daB die 
Zimtsiiure bereita in molekular as., opt.-akt. Form in die Weinaiiure eintritt. Stark 
links-, bez w. reebtadrehende Zimtsiiure neben den zugehorigen Dicinnamaten erhiilt 
man beim Verschmelzen von d-, bez w. l-Weinsiiure mit 2 Mol. Zimtsaureanhydrid. 
Die bei diesel' Kk. freiwerdende Zimtsiiure, die mit der Weinaiiure in keinerlei 
Yerb. getreten ist, wies iiber [«]D — —10° betragende Drehwerte bei der Schmelze 
mit d-Weinsiiure auf, wiihrend die mit Hilfe von l-Weinsiiure dargeatellten d-Zimt- 
siiuren biaher noch etwaa schwiicher drehten. — Die festgestellte Aktiyitat ist eine 
neue, durch die Schmelze mit den aktiyen Weinsauren erworbene Eigenschaft der 
Zimtsiiure, die unter Bedingungen wieder yerachwindet, unter denen die optische 
Aktiyitat bei Korpern mit as. C-Atomen bestehen bleibt.

Das Exporimentelle ist gemeinsam mit G. H ilgendorff und F. Landsberger 
bearbeitet. d -W e in sa u re  sowohl wie S to ra x -« -z im ts a u re  zeigen, fiir sich 
auf 168—170° erhitzt, keine tiefergreifende Zera. Vf. beschreibt eingehend daa 
Zusammenschmelzen der beiden SS., sowie die Verarbeitung der Schmelze. — Mono- 
cinnamat der d-Weinsiiure, C,3HI20 7; sehr feine, weiBe Krystallchen aua A. durch 
Lg.; 11. in h. W.; wl. in k. A.; [«]„ =  —18,2° (0,5 g in Soda gelost und auf 
20 ccm aufgefullt). Die ungesattigte Zimtsiiure kann, abweichend von den bis- 
herigen Vorsteliungen, in molekular as. Form yerbunden mit Drehungsyermogen 
auftreten. — Samtliche durch die Weinsaurezimtsaureschmelze erhaltenen aktiyen 
Zimtsiiuren sind yerhaltnismiiBig sehr bestandig. Sofort yerschwindet die Aktiyitat 
durch Zusatz yon NaOH, sowie durch Sublimation.

Beim Verseifen mit k. Sodalsg. oder h. W. liefem Mono- und Dicinnamat ak- 
tiVe Zimtaiiure. — Durch Yerschmelzen yon 1 Mol. d-Weinsaure und 2 Mol. Zimt- 
saurechlorid erhiilt man quantitativ das D ic in n a m a t der d -W einsiiu re . —
1-Zimtsaure bildet sich neben 1-Dicinnamat beim Yerschmelzen yon 2 Mol. Zimt
saureanhydrid und 1 Mol. d-Weinsiiure. Zimtsaureanhydrid u. 1-Weinsaure liefern 
d-Zimtsaure und d-Dicinnamat. — Es is t  anzunehmen, daB die aktiye Zimtsaure 
vor der auffallend langsam yerlaufenden Bromaddition durch die Wrkg. des Broms 
in a k tiy iert wird. — Beziiglich der ausfiihrlichen theoretischen Erorterungen des 
Vfa. muB auf das Original yerw ieB en werden. (Biochem. Ztschr. 64. 296—365. 
4/6. [9/5.] Berlin-Dahlem. Chem. Lab. d. Kais. Biol. Anst.) J o s t .

E m il E rlenm eyer, Uber die asymmetrische Synthese non l- und d-Isovalerian- 
saure mit Hilfe der asynunetrischen Induktion. (Vgl. yorst. Ref.) Ma rck w a ld  hat 
fruher (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 37. 349; C. 1904. I. 579) eine as. Synthese der
l-Isovaleriausaure beschrieben; er erhielt diese bei der Zers. des sauren Brucin- 
salzes der Methylathylmalonsaure durch COs-Abspaltung. Um den Nachweis fiir 
das wirkliehe VorIiegen einer as. Synthese zu erbringen, hat Vf. festgestellt, daB 
das beim Zuaammenbringen yon Methylathylmalonsaure und Brucin entstehende 
Salzgemisch auch ohne yorhcrige Krystallisation bei der Zers. aktiye Isoyaleriau- 
sśiure liefert. Wenn hier die B. der as., relatiy isomeren Modifikation der Methyl- 
iithylmalonsiiure die Folgę der yon dem aa. Brucinmolekiil ausgehenden as. In
duktion ist, so muB dieae Induktion unabhangig yon der Salzbildung stattfinden. 
Gleichen Erfolg miiBte man erzielen bei Verwendung nicht basiscber Substanzen 
mit aa. C-Atomen. Diea ist in der Tat der Fali.

Verschmilzt man ein Gemisch yon d-Weinsaure und Methylathylmalonsaure 
bei 168—170°, so erhalt man nach Beendigung der COa-Abspaltung 1-Isoyaleriau- 
siiure, die bei der Dest. oder der tTberfuhrung in das Ag-Salz ihre Aktiyitat bei- 
behalt. Entsprechend liefert 1-W einsJiure d -Ia o v a le r ia n a a u re . Beim Schm. 
der Methylathylmalonsaure fiir sich wurde stets in a k tiy e  Isoyaleriansaure er-
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halten. — Boziiglich der theoretischen Ausfiihrungen sei auf das Original ver- 
wiesen. — Daa E sp e r im e n te lle  ist gemeinsam mit F. L andsberger bearbęitet. 
Saurcs Brucinsate der Methylathylmalonsaiire, C20HB8OgNj -(- 2C2H,;'OH, Krys talie; 
[«]„ =  —21,2° (0,5944 g in Methylalkohol zu 20 ccm gelost). — Aua den Kom- 
ponenten in A. erhalt man zunachst ein Gemisch der sauren Brucinsalze, das durch 
fortgesetzte Krystallisation aus A. getrennt werden kann. Aus sehwerer, bezw. 
leichter 1. Fraktionen erhiiit man yerschieden stark drehende Isoyaleriansśiuren. 
(Biochem. Ztschr. 64. 366—81. 4/6. [9/5.] Berlin-Dahlem. Kais. Biol. Anst.) J ost .

E m il E rlenm eyer, Darstellung von linksdrehendem Benzaldehyd durch asym- 
metrische Induktion mit Hilfe von Rcchtswemsaure, Uberfiihrung dcsselben in links- 
drehendes Mandelsaurenitril und rechtsdrehende Mandelsaure, ein Beitrag zur Er- 
kenntnis eńzymatischer Beaktionen. (Vgl. die voratehenden Referate.) Bei den 
spiegelbildlichen Benzaldehydmolekiilen hat man sich, wie bei den d- und 1-Zimt- 
siiuren, eine leichte Umwandelbarkeit der d- in die 1-Modifikation und umgekehrt 
yorzustellen. Man konnte daher auch beim Benzaldehyd erwarten, daB bei der 
Einw. einer induzierenden as. Substanz ein UberschuB der einen as. Konfiguration 
des Benzaldehyds gebildet wiirde, dereń Vorhandensein sich durch optische Ak- 
tiyitat und Uberfiihrung des opt.-akt. Benzaldehyds in aktiyes Mandelsaurenitril 
uud aktiye Mandelsaure zu erkennen geben muBte.

Nach 1-stdg. Erhitzen zeigt eine alkoh Lag. von Benzaldehyd und Weinsiiure 
bereits eine A nderung im Drehungsyermogen, und zwar zuerst meist eine Ab- 
nahme; nach weiterem Erhitzen eine Zunahme. Nach 12 Stdn. erfolgte keine 
weitere A nderung mehr. Zur Unters. wurde aus der Lsg. durch W. der Benz
aldehyd gefallt, mit A. aufgenommen und die ath. Lsg. saurefrei gewaschen und 
auf ihre Drehung gepriift. Es zeigten sich aeutliehe Drehungen bis [«]D = —2,0°. 
Die aus diesen 1-Benzaldehyden durch HCN-Addition gewonnenen Mandelsdure- 
nitrile waren gleichfalls linksdrehend ([a]D =  —0,87°). Aus dem Nitril lieB sich 
Mandelsaure von [«]D =  +  5° gewinuen. Die Krystalle waren hemiedriach; F. 116°. 
Dieser aa. Synthese geht die Aktiyierung der ungesattigtęn Verb. durch aa. Induk
tion yoraus. — Hiernach kann es kaum zweifelhaft sein, daB auch das von ROSEN- 
t h a l e r  benutzte Emulain und die von B re d ig  yerwendeten Alkaloide vor der 
HCN-Addition aktiyierend auf den Benzaldehyd eingewirkt haben. Das as. En
zym braucht nieht notwendigerweise die Reaktionsgeschwindigkeit des urspriing- 
lichen Korpers zu beschleunigen. Seine Wrkg. kann beatehen in der Umwandlung 
des ursprunglich yorhandenen Korpers in eine andere, rascher reagierende oder 
in eine unter den gegebenen Bedingungen allein reagierende, relatiy isomere Kon
figuration. — Das Esperimentelle ist gemeinsam mit F. L andsbsrger u. G. H ilgen- 
dorff bearbeitet. (Biochem. Ztschr. 64. 382—92. 4/6. [9/5.] Berlin-Dahlem. Chem. 
Lab. d. Kais. Biol. Anst.) J o s t .

Justin  Dnpont und Louis Labaune, Uber das Geranylchlorid. (Vgl. Wiss. 
u. industr. Berichte yon R o u re-Ber t r a n d  f il s  [3] 3. 3; C. 1912. II. 389.) Im 
AnsehluB an die Mitteilungen von M. O. F orster  u. D. C a r d w ełl  (Journ. Chem. 
Soc. London 103. 1338; C. 1913. II. 1301) bemerken Vff., daB sie den aus Lina- 
lool u. HCl dargestellten ChlorwasserstoSester niemals ais Linalylchlorid, sondern 
stets ais Geranylchlorid angesprochen haben. Das Thionylchloridpyridinyerfahren, 
welches von den Vfi. bereits friiher studiert, worden ist, liefert beim Linalool sehr 
gute Resultate, wiihrend beim Geraniol S-haltige Substanzen ais Nebenprodd. er- 
halten wurden, weshalb die 1. c. beschriebene Methode — Einw. von HCi-Gas auf 
Geraniol in Toluollsg. bei Wasserbadtemp. — zur Darst. des Geranylchlorida den 
Yorzug erhielt. — Wiederholt stellen Vf. fest, daB bei der Einw. alkal. Mittel auf
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Geranylchlorid in der Hauptsaehe Linalool entsteht. So erhalt man beim Schiitteln 
von Geranylchlorid mit 20%ig. K2C03-Lsg. bei etwa 100° Linalool, bei der Ein w. 
von Kaliumacetat Linalylacetat. (Wiss. u. industr. Berichte von R o u r e-Ber tr a n d  
f il s  [3] 9. 3—4. April.) DUst e r b e h n .

Th. A. P ienbroek und J. Pinkhof, Das dtherische Ól des Loffelkrauts. Das 
Ói ńecht seharf und nicht unangenehm; D.15 0,959; 1. in 1,9 Tin. 90°/oig. A. bei 
15°; nD16 =  1,4935; nD20 =  1,4914; nD!5 =  1,4890. « D der 3°/0ig- Lsg. in 90°/oig. 
A =  —(—70,4°; Gehalt an Butylsenfol 94%. (Pharmaeeutiscb Weefcblad 51. 998. 
25/7. Uniy. Amsterdam.) SchOn f e l d .

Roure - B ertrand fils, Uber einige dtherische Ole aus Annam. Atherisches Ól 
von Gathetus fasciculata. Die mit Phyllanthus cochinchinensig identische Pflanze 
gehort zur Familie der Euphorbiaceen. Gibt je naeh dem Standorte der Pflanze 
und naeh dem Umstande, ob frisehes oder getroeknetes Materiał zur Dest. ver- 
wendet wird, bald ein griines, bald ein hellgelbes Ol. Beide Óle besitzen einen 
schwachen Camphergeruch und riechen gleichzeitig nach Cineol. Griines Ól: D.16 
0,8871, opt. Drehung —4° 40', nach der Acetylierung —4° 36', 1. iu 4,5 und mehr 
Vol. 85%ig. A., SZ. 4,2, VZ. 8,4, EZ. 4,2, nach der Acetylierung 42,0. GelbesÓl:
D.15 0,8862, opt. Drehung —1° 22', nach der Acetylierung —1" 14', 1. in 3 u. mehr 
Vol. 85°/0ig. A., SZ. 0,7, VZ. 4,2, EZ. 3,5, nach der Acetylierung 49,5, Cineol 31%, 
Aldehyde 3,5°/0, Phenole fehlen. Das Ól beginnt bei 168° zu sd. und oberhalb 
180° sich zu zersetzen.

Ath. Ol aus Phoberos cochinchinensis. Die mit Scolopia cochinchinensis Cios. 
identische Pflanze gehort zur Familie der Bixaeeen; sie wird von der Zollbehorde 
Citrus montana genannt. 100 kg griine Blatter und Stengel liefern ca. 90 g eines 
leicht bewegliehen, goldgelben Oles, welehes in seinem Geruch an Portugalol er- 
innert. D.15 0,9042, opt. Drehung -(-3°2', nach der Acetylierung —{-5° 14', 1. in 
allen Verhaltnissen in 90%ig. A., 1. in 1/3 Yol. 85%ig. A., triibt sich mit groBeren 
Mengen dieses A., SZ. 2,5, VZ. 53,6, EZ. 51,1, VZ. nach der Acetylierung 127,9. 
Die sich beim Ansauern der Yerseifungsfl. abseheidenden SS. blieben fl. und er- 
innerten im Geruch an ein Gemisch von Essig- und Buttersaure.

Ath. Ól von Ageratum conyzoides L. 500 kg der zu den Kompositen gehoren- 
den Pflanze liefern nur 27 g ath. Ól. D.15 1,1090, opt. Drehung —1°20', SZ. 0,9, 
VZ. 12,1, EZ. 11,2, fast yollstandig 1. in 5 und mehr Vol. 80%ig. oder in 0,5 Vol. 
90%ig. A.

Cajeputdl. Das Ól stammt von Melaleuca Leucadendron. D.15 0,9198, opt. 
Drehung —2° 36', 1. in 1,75 und mehr Vol. 70%ig-, in 0,5 und mehr Vol. 80°/oig. 
A.; Cineol 40,5%.

Ath. Ól von Andropogon citratus. D .15 0,8846, opt. Drehung —0°4', 1. in
0,25 Yol. 80°/oig. A., triibt sich mit groBeren Mengen dieses A., Citral 75%. Ge
hort zur Gruppe der unl. LemongraBole. (Wiss. u. industr. Berichte von R o u re- 
B er tra n d  f il s  [3J 9. 5—10. April. Grasse.) DUste r b e h n .

Roure-B ertrand fils, Summarische Untersuchung einiger atherischer Óle. Ath. 
Ól aus Manila-Vetiver. Die Dest. von 197 kg Vetiverwurzeln lieferte 1,340 kg 
direktes und 0,475 kg Wasserol, zusammen also 0,92% ath. Ól. Die Untera. des 
direkten Óles ergab folgende Werte: D.15 1,0139, opt. Drehung -|-3008', nach der 
Acetylierung + 12° 32', 1. in 0,75 und mehr Vol. 80%ig. A., SZ. 21,5, VZ. 28,0, 
EZ. 6,5, Estergehalt (berechnet ais Acetat eines Alkohols C16HsłO) 3,0%, VZ. nach 
der Acetylierung 165,2, gebundenfe Alkohole C16H140  2,5%, freie Alkohole 71,5%, 
Gesamtalkohol 74,0%-
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Lemongra/idl von Mayotte. D.15 0,8917, opt. Drehung —0°22', klar 1. in 0,4 
bis 2 Vol. 80%ig- -A-., triibe 1. in groBeren Mengen dieses A., sowie in mehr ais
2,5 Vol. 96%ig. A-, Aldehyde 87%, Geruch sehr fein.

Kaulcasisches 1losendl. Die eine der beiden vorliegenden Proben war ohne 
beBonderes Interesse; sie besaB eine dunkelgriine Farbę, die D.15 0,8254 u. einen 
Stearoptengehalt von 81,5%. Die andere Probe zeigte die Eigenschaften eines 
guten Rosenoles. Hellgelbes Ol, D.16 0,8018, opt. Drehung —2°28', E. +19°, ist 
yollstandig fl. bei 23,5°. Die festen, in 75%ig. A. unl. Anteile bestanden zu 23,1% 
aus Stearopten, P. 31,5°, YZ. 0,5, u. zu 76,9% aus Elaopten. Elaopteń, D.16 0,8809, 
opt. Drehung bei 15° —2° 26', nach der Acetylierung —1° 16', wird bei —15“ triibe, 
aber nicht fest, 1. in 1 Vol. 70%ig. A., triibt sich mit groBeren Mengen dieses A., 
SZ. 1,4, EZ. 10,3, VZ. 11,7, nach des Acetylierung 259,5, nach der Formylierung 
121,3, Ester, ais Rhodinylacetat ber. 3,03%, gebundene Alkohole, ais Rhodinol 
ber. 2,9%, freie Alkohole, ais Rhodinol ber. 86,8%; Rhodiuol 35,8%, Geraniol 
53,9%; Zus. des Alkoholgemisches =  39,9% Rhodinol und 60,1% Geraniol. Das 
Gesamtol enthielt 23,1% Stearopten, 0,37% freie SS., ais Essigsaure ber., 2,79% 
Ester, ais Rhodinylacetat ber., 27,53% Rhodinol (Citronellol), 41,44% Geraniol und 
^9-Phenylathylalkohol, 4,77% Terpene etc. (Wiss. u. iudustr. Berichte von Rouke- 
B e rtk a n d  f i l s  [3] 9. 11—14. April. Grasse.) D O sterbehn.

F. K ehrm ann und F. W entzel, Zur Geschićhte der „Chinocarboniumtheorie 
Die VfF. (vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 34. 3815; C. 1902. I. 44) machen unter Be- 
zugnahme auf die Mitteilung von SCHLENK u. Marcus (S. 484), welche die Chino- 
carbouiumtlieorie Gomberg zuschreiben, Prioritatsanspriiche geltend. (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 47. 2274—75. 25/7. [24/6.] Lausanne. Chem. Univ.-Lab.) Sch m id t .

E. Grandmougin und S. Favre-A m bruinyan, Beitrag sur Konstiłutionsfrage 
des Auramins (mitbearbeitet von H. Zickendraht). Zwecks Erforschung der Kon- 
stitution des Auramins wurden die Spektra des Auramins, einer Anzahl seiner De- 
riyate, sowie der zugehorigen Muttersubstanzen aufgenommen und miteinander ver- 
glichen. Die erhaltenen Werte bestatigen yollkommen die Arbeit von Sem per  
(L iebig s  Ann. 381. 234; C. 1911. II. 140), schlieBen die STOCKEsche Formel (I.) 
aus und bestatigen die von G ra ebe  (II.) (Journ. f. prakt. Ch. [2] 47. 401). Wie

aus der Tabelle der Absorptionsmaxima (im 
Original) hervorgeht, bedingt die Einfiih- 
rung der ausochromen Aminogruppe in das 
Benzophenon (I.) eine Farbvertiefung. Die 
vier Methylgruppen im Mićhlerschen Keton 
bewirken eine Verschiebung der Absorption 
bis an die Grenze der Sichtbarkeit (370 fifi). 
Ersatz von CO durch C : NH bewirkt einen 
Farbriickgang. Dies scheint dafur zu spre- 

«hen, daB C : NH ein schwacheres Chromophor sein kann, ais C : O. Beim Aura
min erfolgt bei der Salzbldg. eine Farbvertiefung, sie findet demnach an der chro- 
mophoren Iminogruppe statt. Wird dagegen Auramin in konz. HC1 gel., so gehen 
aueh die Dimethylaminogruppen in Salzform uber, u. es erfolgt ein Farbriickgang. 
Die Acetylierung des Auramins findet an der chromophoren Gruppe statt; sie wirkt 
also bathochrom. Wird Acetylauramin mit SS. behandelt, so findet Salzbldg. an 
der Dimethylaminogruppe statt unter Umlagerung in die p-chinoide Form. Die 
chinoide Bindung wird im allgemeinen yon den salzbildenden Gruppen angezogen; 
der Ort der Salzbldg. ist von der relatiyen Basizitat der einzelnen Gruppen ab- 
hangig. Man hat es somit in der Hand, durch A nderung der Basizitat der einzel-
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nen Gruppen die yerschiedenen chinoiden Moglichkeiten nach Belieben zu variieren. 
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 47. 2127—2132. 11/7. [19/6.] Miilhausen i/E.; Org.-chem. 
Lab. Hóh. Stadt. Chemieschule.) SchOnfeld.

R. Lesser und A. Schoeller, Uber Selenonaphthcnchinon. Uber selcnhaltige 
aromatische Yerbindungen. I I I .  (Vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 46. 2640; C. 1913.
II. 1795 und die Diss. von A. S c h o e l le k ,  Teehn. Hochsch. Charlottenburg 1914.) 
Die Darst. des Selenonaphthenchinons, des selenhaltigen Isologen des Isatins, gelang 
nach dem von P c m m e re r  zur Darst. des Isatins und des Thionaphthenchinons 
angegebenen Yerf., das in der Kondensation des Indoiyls und des 3-Oxythio- 
naphthens mit aromatischen Nitrosoyerbb. und der hydrolytischen Spaltung der so 
entstandenen Anile besteht. — In den beiden, durch Kondensation von 3-Oxy- 
selenonaphthen mit p-Nitrosodimethylanilin und Nitrosobenzol erhaltenen Anilen 
kann der Aminrest durch Phenylhydrazin yerdrangt werden. Auch Hydrosylamin 
wirkt substituierend. Die bo entstandenen Verbb. sind identisch mit den durch 
Ein w. von Diazobenzolehlorid und HNO, auf das Osyselenonaphthen bereiteten 
Korpern. — Im Original sind die Eigenschaften u. Rkk. des Selenonaphthenchinons 
im Vergleich mit denen seiner Isologen zusammengestellt. — Mit Indoxyl u. seinen 
Isologen kondensiert sich das Selenonaphthenchinon zu indigoiden Farbstoffen, die 
die niedrigsten, bisher bei Indigofarbstoffen beobachteten FF. haben. — Nachdern 
nach der symm. S- und Se-haltige Indigo dargestellt ist, sind jetzt samtliche acht 
moglichen Kombinationen des Indigos bekaunt.

Die ais Ausgangsmaterial dienende Biphemyldiseleniddi-o-carbonsaure (Diseleno- 
salicylsaure) wurde mit einer Abanderung nach LESSER, W eisz (1. c.) dargestellt. 
Bei der Darst. des Oxyselenonaphthens erwies es sich ais yorteilhaft, die Pbenyl- 
selenoglykolcarbonsaure mit Acetanhydrid nur auf 100—105° zu erhitzen und nach 
dem Abdestillieron des iiberschusBigen Anhydrids im Vakuum die Verseifung mit 
alkoh. KOH oder NaOH yorzunehmen. Durch Ansauern mit verd. HC1 unter 
Kiiblung erhśilt man das Naphthen in fast farblosen Nadeln in einer Ausbeute von 
90—95% der Theorie. Auch aus der PhenylthioglyJcolcarbonsaurc erhalt man nach 
dieser Methode ein sehr reines, krystallisiertes, fast farbloses Oxythionaphthen in 
fast quantitativer Ausbeute. — Durch Einw. von Brom auf die Eg.-Lsg. des Oiy- 
selenpnaphthens bei gewohnlicher Temp. entsteht nur ein Monobromderiyat, das 
2 - Brom-3-oxyselenonaphthen, C8H6OBrSe; wollige, hellgelbe Nadeln aus Bzn. 
(Kp. 90—100°); F. 103°; zers. sich etwas bei langerem Aufbewahren; unl. in W., 
sonst 11., etwas schwerer in Lg. Reagiert mit Anilin unter Erwiirmung und Harz- 
bildung. — Bei der Einw. von Cl bei gewohnlicher Temp. oder von Br in der 
Warme auf das Naphthen erfolgt Osydation zum Selenindigo.

2-Nitroso-3-oxyselenonaphthen, C8H50 2NSe (I.), man gieBt 3-Oiyselenonaphthen 
und NaNO, in yerd. NaOH in k. HC1; lange, seideglanzende, gelbe Nadeln aus 
Bzl. oder ad. W.; F. 154—155° unter Zers.; sil. in A., A., Eg.; zll. in Bzl. und 
sd. W.; fast unl. in Lg. Lost aich leicht in Alkalihydroxyden und Carbonaten 
mit gelber Farbę und wird aus den Lsgg. unyerandert wieder ausgefallt. Sehr 
bestiindig. Konz. H ,S04 lost auch bei mehrstdg. Erwarmen auf 100° unyerandert 
mit gelber Farbę; erst bei 150° tritt Einw. ein. Aus konz. HC1 krystallisiert die 
Yerb. nach liingerem Kochen unyerandet wieder aus. Durch langeres Kochen mit 
30%'g- NaOH wird unter Entfiirbung der Lsg. Diselenosalicylsaure gebildet. — 
Durch Einw. von Dimethylsulfat auf die sodaalkal. Lsg. entsteht die Mełhylverb., 
C9H70 2NSe; gelbe, bronzeglanzende Blattehen aus Bzn. (Kp. 90—100°); F. 146 bis 
147°. — Acetylverb., C10H7OsNSe, durch Einw. von Acetanhydrid; gelbe, gliinzende 
Nadeln aus Methylalkohol; F. 177—178°. — Die analog mit Benzoylchlorid dar-
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gestellte Benzoylverl>., C^HgOjNSe, krystallisiert aus Methylalkohol in gelben, 
glanzenden Blattchen vom P. 184—185°.

CO II. CO

( u l Y ^ N c : N- ĄH^NfCIH,), 
* ^  ^  /  

ie
/ CO-COaH\

\ Se—

Se

IX.
c o  c„h 4

C gH j^^C —C<^>Se
CO

X. C e ^ / ^ C u C k ^ S e  
Se (JO

CO CO 
XI. C e H . / ^ O ^ c / ^ C .H ,

S Se

Verss. zur Darst. einer Dinitrosoyerb. durch Einw. von Hydroiylamin auf die 
Nitrosoverb. fuhrten zu einer aus Toluol und W. in gelben Nadeln krystallisierenden 
Verb. vom F. 168° unter Zers. — Die Reduktion yerlauft komplizierter ais bei der 
entsprechenden S-Verb. und fiihrt nicht zu dem gesuchten Chinon. Beim Redu- 
zieren der Nitrosoverb. mit Eisenfeile in Eg. und Fallen mit H.^SO, gelangt man 
zu der Verb. C16H160 8NsSSe2 (?), der yielleicht die Formel II. zukommt. Die freie 
Base acheint auBerst unbestandig zu Bein. — Selenonaphthenchinon-p-dimethylamino-
2-anil (III.), aus 3-Oiyselenonaphthen und p-Nitrosodimethylanilin in A. durch 
NaOH; griine, metallisch gliinzende Prismen aus CCI4; F. 166—167°; das Pulyer, 
sowie die Lsgg. sind intensiy rot; 11. in Aceton, Chlf., Eg.; wl. in k., leichter in 
w. Bzl., A. u. CCI4. Gegen Mineralsauren sehr empfindlich. — H C l-Salz, braune 
Krystalle; zerflieBt an der Luft sofort unter Zers.; konz. H2S04 lost unter Zers. 
dunkelrot. — Selenonaphthenćhinon-2 anil, C14H9ONSe, aus Osynaphthen u. Nitroso- 
benzol; orange Nadeln aus Bzn. (Kp. 90—100°), groBe, etwas dunklere Blattchen;
F. 145—146°; sil. in Bzl., Eg., CCI4. — Aus den Mutterlaugen krystallisiert noch 
eine andere Vorb. in granatroten Prismen, die denselben F. 145 — 146° hat. — In 
beiden Anilen wird der Aminrest durch Kochen in essigsaurer Lsg. mit Phenyl- 
hydrazin yerdrangt. Die entstehende Verb. erwies sich ais identisch mit dem aus 
Diazobenzolchlorid und 3-Oiyselenonaphthen gebildeten 2-Azobenzol-3-oxyseleno- 
naphthen (IV.); orangerote Nadeln aus Eg.; F. 207—20S°; zll. in Eg. NaOH lost 
rot; konz. HaS04 und mit HC1 gesattigter Eg. farben die gelbe essigsaure Lsg. 
intensiy rot. Rauehende H.2S04 lost rot unter B. einer wasserloslichen, gelben 
Sulfosiiure, dereń Salze rot sind.

Beim Kochen der essigsauren Lsgg. der beiden Anile mit Hydroxylaminchlor- 
hydrat +  K-Acetat wird der Aminrest yerdrangt und 2 -N itro so -3 -o x y se len o - 
n a p h th e n  (I.) gebildet. — Selenonaphthenchinon, C8H40 4Se (V.), aus Selenonaphthen- 
chinon-p-dimethylamino-2-anil durch Aufspaltung mit HC1 (Yerf. s. Original); /ote, 
glasglanzende Nadeln aus Bzn. (Kp. 90—100°); orangegelbe Nadeln, die beim Um- 
losen aus Bzn. in die roten iibergehen; lange, glanzende, rote Nadeln durch Sub-
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limation (yon ca. 100° an); P. 102—103°; 11. in A., Bzl., Aeeton, Chlf., Eg.; wl. in 
k., leichter in w. Bzn.; Parbe der Lsgg. rotgelb. Gibt mit thiophenhaltigem Bzl. 
und lconz. HsS04 die Indopheninreaktion mit etwas yioletterer Nuanee ais das 
Isatin. HjS04 lost rot, dann unter Zers. griin. — Sehon in yerd. Easigsaure wird 
das Chinon aufgespalten; ebenso zers. stark verd. was. Alkalien. Zur Darst. yon 
o-Diselenobenzoylameisensaure (II.), C18Hi<,08Se2, schttttelt man in A. mit eiskalter, 
sehr yerd. Sodalsg.; mkr., orange, glanzende Prismen aus Chlf.; zers. sich schon 
bei 200—285° je nach Art dea Erhitzens; sil. in A., Aceton, A., Eg.; fast unl. in 
Bzl., CC14; wl. in k., leichter in h. Chlf.; sehr empfindlich. — Die Salze waren 
gallertartig und lieBen sich nicht in das Chinon zuruckyerwandeln. Die in ublicher 
Weise gewonnenen E s te r  erwiesen sich identiach mit den Einwirkungsprodd. der 
entsprechenden Alkohole auf das Chinon.

Daa Chinon ist 11. in primśiren, aliphatischen Alkoholen (rotgelb); beim Er
hitzen entstehen die E s te r  d e r C h in o n sau re . Methylester, C18Hi40 6Se2, glanzende, 
gelbe Blattchen aus Methylalkohol; F. 157—158°; sil. in Eg., Bzl.; wl. in Bzn. und 
Methylalkohol. Wird durch w. Lauge zur Chinonsaure yerseift. — Athylestcr, 
C20HI80 6Se2; gelbe Nadeln aus A.; F. 125—126°; wl. in Bzn., leichter in A. — 
Propylester, CSJH220 8Se; derbe, glanzende Krystalle aus Bzn. (Kp. 60—70°); F. 111 
bis 112°; 11. in Bzn. (F. 90—100°), etwas schwerer in Bzn. vom Kp. 60—70°. — 
Phenazin der Chinonsaure (VII.), C28H18Oj,N4Se2, aus dem Chinon und o-Phenylen- 
diamin in k. absol. A.; mkr., or*ngegelbe Nadelchen; F. 320—325°; fast unl. 
H2S04 lost gelbrot; zers. in der Warme; 11. in KOH (gelb). K -S a lz , gelber, 
krystallinischer Nd. — Naphthazin der Chinonsaure, C38H220 2N4Se2, aus dem Chinon- 
und 1,2-Naphthylendiamin in k. A.; orange Krystallpulyer; schm. unter yorherigem 
Sintern bei 352—355°; unl.; 11. in k. alkoh. KOH. — Die Chinonaaureester liefem 
in Cg w. von HC1 die gleichen Prodd. wie das Chinon. C!8H180 2N4Ses,2HCl, 
gelbes Krystallpulyer; sehm. unter Zers. bei 350—360°; swl. in Nitrobenzol. — 
Anilin und p-Aminodimethylanilin reagieren beim Kochen mit dem Chinon in A. 
unter B. von gut krystallisierten Korpern. Chinon -f- Anilin: gelbe Prismen aua 
Bzl.; F. 218—219°. Chinon -f- Dimethylanilin: granatrote Prismen aus Xylol;
F. 226° unter Zers.

In d ig o id e  a e le n h a ltig e  F a rb s to ffe . Die Kondensationsprodd. des Seleno- 
naphthenchinona mit Indoxyl, 3-Oxythionaphthen und 3-Oxyselenonaphthen wurden 
dargeatellt durch Koehen molekularer Mengen der Komponenten in Eg. +  wenig 
konz. HC1. — 2-Indoxyl-3-selenonaphthenindigo (VIII.), CleH9OsNSe, aus Indoxyl 
und Chinon; kleine, blauschwarze Prismen aus Bzl.; F. 241—242°; 11. in Xylol, 
wl. in Bzl. Chlf. lost schwer (rotyiolett mit blauer Fluorescenz); H ,S04 loat tief 
griin, rauchende H2S04 yiolett unter B. einer roten, wasserloslichen Sulfosiiure. — 
2-Thionaphthen-3-selenonaphthenindigo (IX.), C18H80 2SSe, aus 3-Oxythionaphthen 
und Chinon; feine, dunkelrotbraune Nadeln aus Bzl.; F. 196—197°; zll. in Bzl. 
Chlf. lost Behr schwer (rotyiolett); H2SO< lost griin, rauchende H2S04 loat gelbgriin.
— 2,3-Bisselenonaphthenindigo (X.), C18H80 2Sej, aus 3-Oxyselenonaphthen und 
Chinon; rotbraune, yerfilzte Nadelchen aus Bzn. (Kp. 120—130°); F. 186—187°; 11. 
in Bzl., schwerer in Bzn. (Kp. 120—130°). Chlf. lost yiolettrot mit blauer Fluores- 
ceuz; H2S04 loat griin. Alle 3 Farbstoffe sublimieren unzers. — 2-Sdenonaphthen-
2-thionaphthenindigo (XI.), C18H80 2SSe, aus 3-Oxyselenonaphthen und 2-Dibrora-
3-ketodihydrothionaphthenchinon; dunkelrote Nadeln aus Xylol; F. gegen 350°; 
sublimiert von 315° an; swl. in Bzl., leichter in Xylol. Swl. in Chlf. (yiolettrot mit 
blauer Fluorescenz); H2S04 lost blausticbig griin, Chlorsnlfosaure gelbgriin, rauchende 
H2S04 blau unter B. einer carminroten Sulfosiiure. — Alle Farbstoffe lassen sich 
in alkal. Lsg. leicht durch Hydrosulfit yerkiipen. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 47. 
2292—2307. 25/7. [7/7.] Charlottenburg. Techn.-chem. Lab. d. Techn. Hoehsch.) J ost.

XVIII. 2. 65
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Hans Fischer, Uber Mesóbilirubin. Hamin gibt bei geliuder Reduktion das 
Mesoporphyrin, das dann weiter zu Porphyrinogen reduziert werden kann. Eine 
analoge Reaktionafolge hat sich bei dem GallenfarbstofF durchfuhren lassen, indem 
das Bilirubin mittels WasserBtoff in Ggw. von Pd zum Mesóbilirubin und dieses 
dann weiter zu Hemibilirubin reduziert werden kann. — Fur Hemibilirubin wird 
der Name Mesobilirubinogen eingefiihrt. — Mesóbilirubin (vergl. auch F ischer, 
H ahn , S. 403), C32H8SN<08 oder C33H4,0 4N6. Aus Bilirubin in NaOH mittels 
Wasserstoff in Ggw. von Pd, oder beim Erhitzen des Hemibilirubins oder des 
„Korpers 11“ (Nebenprod. der Hemibilirubindarst.) mit K-Metbylat auf 170°. Nadeln 
aus Pyridin, derbe Prismen (aus Chlf.), F. 315° (Zers.); wl., auBer in Pyridin und 
Chlf., kaum 1. in Bicarbonat und Soda, 11. in NaOH. Bei der Reduktion in ws3. 
NaOH mittels Natriumamalgams entstelit Hemibilirubin. — Bei der Einw. von 
K-Methylat auf Hemibilirubin wird ais Nebenprod. ein bei 294° (Zers.) schm. kry- 
Btallinischer Korper erhalten, der wahrBchcinlich Xanthobilirubin3aure ist. — Der 
Vf. hat mit ROse (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 47. 795; C. 1914.1. 1436) die Veresterung 
und Deat. des Gemiachea von Bilirubinsaureester u. Iaophonopyrrolcarbonsiiureester 
beachrieben. Aus dem E sterdestilla t Bchied sich der Methylesier der XanthobiU- 
rubinsdure, C18H3(0 8N ,, ab, der seine B. einer wśibrend der Dest. eintretenden 
Osydation verdankt. Prismen aus Chlf. -[- PAe., F. 212°; sil. in Chlf., sonst swl. 
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 47. 2330—33. 25/7. [6/7.] Miinchen. Phyaiol. Inst. d. UnivO

Sc h m id t .
F. K ehrm ann und E. L oth , Uber Resorcinbtnzein (3 - Oxy - 9 -phcnylfluor on). 

Wie d ie  Vff. (Ber. Dtsch. Chem. Ge3. 46. 3036; C. 1913. II. 1926) kurz erwśihnt 
haben, exiatiert nur ein Resorcinbenzein, daB mit Oxyphenylfluoron identisch iat; 
die ycrechiedenen, von H. V. L ieb ig  ala /9-, y- u. (5-Resorcinbenzein beschriebenen 
Korper Bind entweder mit dem Osyphenylfluoron id en tia ch  oder haben n ic h ts  mit 
ihm zu tun. Diese Auffasaung wird durch Unterss. von POPE (Journ. Chem. Soc. 
London 105. 251; C. 1914.1. 1081), sowie neue Kontrollyerss. derYfF. bestatigt. — 
Resorcinbenzeinmonomethylather. Sein F. hat sich von 202° auf 204° erhohen lasaen; der 
von y. L ieb ig  angegebene F. (206°) konnte nicht erreicht werden. — Resorcinbenzein-

dimethylather. Bei den friiheren Veraa. war 
ea nicht gelungen, daa n. Oxoniumćhlorid 
(s. nebcnst. Formel) in reinem Zustande 
darzustellen, da dieses lcicht mit HC1 kry- 
stallisierte, und im giinstigsten Falle ein 
Gemisch u. yielleicht auch eine Verb. mit 
dem zweisaurigen Chlorid in etwa mole- 
kularem Verhaltnia erhalten wird. Das 

n. Chlorid hat sich neuerdings gewinnen laasen, indem die Methylalkoholyerb. des 
Dimethylathers mit methylalkoh. HC1 erwarmt wird, u. die gelben Krystalle des sauren 
Chlorids wiederholt in Kochsalzlsg. aufgeaehlammt werden. Hierbei werden sie 
heli orangegelb und andem ihre Form. Daa orangegelbe Chlorid zeigt die n. Zua. 
nnd lost sich leicht in k. W. mit orangegelber Farbę, wobei fast sofort Trubung 
unter Abscheidung des Carbinols und Aufhellung der Farbę des gel. gebliebenen 
Anteils des Salzes eintritt. — Ozoniumbiomid. Orangefarbene Nadeln; wird durch 
W. hydrolysiert. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 47. 2271—74. 25/7. [24/6.] Lausanne. 
Organ. Lab. d. Univ.) Sc h m id t .

J. v. B raun, Untersuchungcn uber Norphiumalkaloide. I. M itte ilu n g . (Mit
0. K ruber und E. A ust) Morpliin (I.), bezy,’. Kodein und Thebain (II.) weisen in 
dem partiell hydrierten Benzolring Doppelbindungen auf, die sich in (5,^-Stellung 
zum Stiekstoff befinden. Nach den Unters3. v. B rauks setzt eine solche Lage der

ch»-°'U\0A J4 h«
Ól
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Doppełbindung die Haftfestigkeit dieser Kette bei der Bk. mit Bromcyan bo weit 
herab, daB sie leicliter ais Metbyl yom Stiekstoff abgelost wird. Die Vfi. haben 
untersucht, ob die GesetzmaBigkeit auf die obigen Alkaloide zutriftt. In dem 
u-Mcthylmorphimethin (III.), bei welchem jede Storung dureh (9,^-standige Doppel- 
bindungen wegfiillt, wird, wenn das freie Hydroiyl durch Acetylierung geschiitzt 
ist, bei der Einw. von Bromcyan der basische Komplex —N(CH3)S in den nieht 
basischen —N(CH3)-CN verwandelt. Thebain zeigt entsprechend den Voraussetzun- 
gen ein ganz anderes Verhalten, ais das Methylmorphimethin; es wird, ohne das 
N-Methyl zu verlieren, im wesentlichen in eine atherlosliche Verb. yerwandelt, die 
z w ar nieht in analysenreinem Zustand erhalten werden konnte, nach ihrem Brom- 
gehalt aber hauptsachlich das durch Bromcyaneinlagerung entBtehende Prod. IV.

H

HsC-0

/ ------- \  n .cii,  / = = \

1 L

j l / H n

. u /  V  11/  ^>11

i n
CHr CHs-N(CH3)a ' O' GH2‘CH,-N(CHS).CN

sein diirfte. Im Gegensatz hierzu yerhalten sich Morphin und Kodein unerwar- 
teterweise yollkommen abweichend; in beiden wird — nach Acetylierung der freien 
Hydroxylgruppen — durch Bromcyan die N-Methylgruppe durch Cyan ersetzt. 
Diacetylmorphin, C,6H140(0*C0*CHa), : N(CH3), gibt das Cyandiacetylnor morphin, 
Cl6H140(0-C 0.C H 3), : N-CN, u. Acetylkodein, CleHu 0 (0 • CH,)(0• CO• CH8) : N • CHS, 
das Cyanacetylnorlcodein, Ci4H140(0 • CH3)(0 ■ CO ■ CH3) : N • CN. Genau das gleiche 
Yerhalten zeigen das Dihydromorpbin und Dihydrokodein. Die Frage, ob das von
H. und B. O ld e n b e rg  (DRP. ‘200233; C. 1913. II. 104) beschriebene Tetrahydro- 
łhebain Bieh dem Thebain oder dem Morphin anschlieBt, laBt sich noch nieht ent- 
scheiden, da sich bisher auf keine Weise ein gut krystallisierendes, ganz richtig 
zuBammengesetztes Prod. der Anlagerung von 4H an das Thebain darstellen lieB. 
IndesBen setzt sich das bei 75—90° schm., rohe Reduktionsprod. mit Bromcyan so 
um, daB im wesentlichen eine bromfreie, waaserunl. Verb. yon der angenaherten 
Zus. des Cyantetrahydronorthebains resultiert, u. sich demnach die Hauptreaktion 
analog wie beim Morphin abspielt. Die Vff. ziehen aus ihreij Verss. den SchluB, 
daB die Doppełbindung im Morphin sich nieht in der ^j^-Stellung zum Stiekstoff 
befinden kann, daB yielmehr beim Morphin u. Kodein, im Gegensatz zum Thebain, 
uberhaupt keine Doppełbindung, sondern eine Briiekenbindung entsprechend For
mel V. Yorhanden ist. — Cyandiacetylnormorphm und Cyanacetylnorkodein lasRen 
sich unter beatimmten Bedingungen zu dem Cyannormorphin, Ci6H140(0H)4: N*CN, 
und dem Cyannorlcodein, C18IIu O(OHXO'CH8) : N-CN, u. diese Verbb. dann weiter 
zu Normorphin, C16Hu O(OH)1. : NH, und Norkodein, C,sH140i0Hj(0-CH3) : NH, ver- 
seifen. Letzteres ist identisch mit dem N-Dernethylolcodein von DlELS und ERNST 
FISCHER (S. 539). Cyannormorphin u. Cyannorkodein ahneln bis auf das Fehlen der 
basischen Eigenschaften dem Morphin und Kodein; sie lassen sich z. B. dureh 
Cblorphosphor oder Thionylchlorid in die zugehorigen Chloryerbb. iiberfuhren, mit 
BN 03 nitrieren etc. Auch Normorphin und Norkodein, dereń Zugehorigkeit zur

65*
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Morphinreihe durch Ruekwart3methylierung bewiesen wird, zeigen weitgehende 
A hnlichkeit mit M orphin und Kodein.

Beim Erwarmen von Bromcyan mit O-Ace- 
tylmethylmorphimethin in Chlf. auf dem 
Wasserbade entstehen das Brommethylat 
des Acetylmethylmorphimethins u. das Cyan- 
derivat C3jH!8OłNj.' — Acetylmethybnorphi- 
methinbrommethylat, C2tHja0 4NBr. Schup- 
pen aus W., P. 207—208°; wl. in k. A. — 

Cyanderivat aus O-Acetylniethylmorphimethin, C22Hs80 4N2. Blattchen aus A.; F. 108°; 
unl. in verd. SS., 1. in konz. SS. unter Verseifung; fiirbt sich mit konz. H4S04 
braunlich. — Cyanderivat des Methyhnorphimethins, C10HJ00 3N2. Aus der O-Acetyl- 
verb. mittela Na-Methylat. Eisblumenartige Kryatallmasse aus A. -f- PAe., P. 119°. 
Cyandiacetyhiormorphin (Cyannorhcroin), CleB u 0(0 ■ CO • CH3\  : N• CN. Aus Di- 
acetylmorphin (Heroin) mittela Bromcyan in Chlf. neben Heroinbrommethylat. Kry- 
stallpulver aus A., P. 240°; 1. in sd. A. zu 2%, in k. A. zu 0,2%; 11. in Chlf.; unl. 
in A. — Diacetyldihydromorphin, C^HjjOjN. Aus Dihydromorphin (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 44. 1829; C. 1911. II. 694) und Essigsaureanhydrid auf dem Waaser- 
bade. Krystalle, P. 167°. — Cyandihydro>iorheroin, C18H160(0-C0-CH 8), : N-CN 
Aus dem Diacetyldihydromorphin mittela Bromcyan in Chlf. Nadeln aua A. 
PAe., F. 138—139°; sil. in A. — Cyanacetylnorkodein, C18Ht40(0-CH3)(0-C0-CH3) : 
N-CN. Aus Acetylkodein und Bromcyan in Chlf.; Krystalle aus A., P. 3S4°; 11. 
in Chlf., etwas 1. in A., sd. A., lost zu 5°/0, k. A. zu 0,5%. — Acetylderivat des 
Dihydrokodeins, C20H250 4N. Krystalle aus A. -f- PAe., P. 120°. — Cyanacetyldi- 
hydronorkodein, C18Hl80(0-CH8)(0-C0-CH3) : N-CN. Nadeln aua A., F. 227—228°.
— Cyannormorphin, C18H140(0H)2: N-CN. Aus Cyanacetylnormorphin mittela alkoh. 
KOH bei 50°. Krystalle aus A., F. 295—296°; swl. in A. und PAe.; 1. in Chlf.,
I. in ad. A. zu 0,4%; 1. in NHS, sowie in wss. und alkoh. Alkalien; reduziert am- 
moniakal. Ag-Lsg. Gibt mit Essigsaureanhydrid das Cyannorheroin. — Cyanben- 
zoylnormorphin, C24Hao0 4Ns. Aua dem Cyannormorphin, Benzoylchlorid u. Alkali. 
Pulver; P. 265°; swl. in A.; unl. in Alkalien; die Benzoylgruppe haftet am Pbe- 
nolhydrosyl. — Cyannorkodein, C16H140(0H)(0-CH3) : N-CN. Aua dem Cyannor- 
kodein mittels HC1 (D. 1,19) auf dem Wasserbade oder aus Cyannormorphin, CH3J  
und Na-Methylat. Krystalle aua A., P. 263°; 1. in sd. A. zu l% i k. A. zu
0,5%; 1. in Chlf., unl. in A. und Alkalien. Gibt mit Essigsaureanhydrid Cyan
norkodein.

Norkodein, C10H14O(OH)(O-CH8) : NH. Beim Erwarmen von Cyannorkodein mit 
6%ig. HC1 auf dem Wasserbade. Blattchen aus A., F. 184°. — C17H10O3N,HCl -j- 
3H20. Krystalle, wird im Vakuum bei 120° wasserfrei, F. 309°. — C84Hł0O8N2- 
PtCl6. Gelbe Blattchen, F. 239°. — C,7H190 8N ,H J +  2H20 , F. 257°. — Pikrat. 
In A. wl. — Verb. C34H240 3N2S =  C18H140 ( : N-CS-NH-C6H6)(0-CH8)-0H. Aus 
Norkodein und Phenylsenfol. P. 210°; kaum 1. in A. — Nitrosodcrivat des JSTor- 
kodeins, C17HlB0 4Ns. Aus Norkodein in essigsaurer oder schwefelsaurer Lsg. mittels 
NaNOj. Gelbe Blattchen aus A., F. 246°; swl. in h. A. — Normorphin, C18Hl40  
(OH)a : NH. Aus Cyannormorphin mittels 6%ig. HC1 auf dem Wasserbade. Wei8- 
graue Nadeln, F. 262—263°; kaum 1. in Chlf. und A.; wird beim Erwarmen mit 
W. oder A. unter Dunkelfarbung zers. Die freie Base lafit sich daher nicht in 
ganz reinem Zustand isolieren. Die Zers. hangt mit der alkal. Rk. der Lsgg. zu- 
sammen und wird zu einer sehr umfangreichen bei Ggw. yon Alkali, wobei eine
II. Phenolbase gebildet wird. Gegen yerd. SS. ist das Normorphin ganz bestandig, 
von konz. HC1 wird es dsgegen beim Erwarmen auf dem Wasserbade in eine Phe
nolbase (yielleicht Norapomorphin) ubergefuhrt. Pharmakologisch ist das Nor-
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morpliin ein Analogon dea Morphina und zeigt auch die Farb en rk. des letzteren, 
nur daB die Farbung mit Fe-Salzen niebt rein blau, sondern mehr grtin ist. —
C1,H170„N,HC1 +  HaO. Krystalle, F. 305° (Zera.). — C32H3e0 6N2Cl6Pt +  3H20. 
Krystalle, echwarzt sich bei 220°, schin. bei 230—231°. — (C16H170 3N)2H2S04 -f- 
3H30. Krystalle, zl. in W. — Triacetylverb. des Normorphins, C22H23OsK. Aus 
Normorphin, Essigsaureanhydrid und Na-A.cetat. Tafelformige Krystalle aus verd. 
A., F. 164°; sil. in A. — Dibenzoylderiuat, C3aH250 6N. Aus Normorphin, Benzoyl- 
chlorid und Alkali. Blattchen aus A., F. 208°; wl. in A. Die Benzoylgruppen 
haften am Stickstoff und dem Phenolhydroxyl. — Verb. C33H22 0 3N2S =  Ci6Hl40  
(: N-CS'NH-C6H6)(0H)2. — Aus Normorphin und Phenylsenfol. Pulver, F. 245°; 
swl. in organischen Losungsmittelu, 11. in Alkalien. — Kodewjodmethylat, CI0H2,O3NJ. 
Beim Digerieren yon 1 Mol. Normorphin mit einer alkoh. Lsg. von 2 Atomen Na 
und 3 Mol. CH3J  oder von 1 Mol. Norkodein mit 1 Atom Na und 2 Mol. CH3J.

Cyan-O-isoamylnormorphin, C16Hi40 (0 'C 6Ha )(0H): N-CN. Aus Cyannormor- 
phin und Isoamyljodid in alkoh.-alkal. Lsg. F. 225°; wl. in A. — O lsoamylnor- 
morphin, C16H140(0-C5Hn )(0H): NH. Aus der Cyanyerb. mittels 6%ig. HC1. Farb- 
los, F. 100'’. — C21H2,0 3N,HC1. Krystalle aus A. +  A., F. 278°; wl. in W., 1. in 
A. — Nitrosoverb. C3IH260 4N3. F. 186°; wl. in A. LaBt sich zu einem kryatalli- 
nischen Hydrazin reduzieren. — PhenathylnorJcodein, C16HI40 ( : N-CH2-CH2-C6H5) 
(0-CH8)-0H. Au3 2 Mol. Norkodein u. 1 Mol. (9-Jodathylbenzol in Chlf. F. 114°; 
sil. in A.; zl. in A.; unl. in PAe. — Sulfat. In W. 11. — C86H270 8N,HC1. Schup- 
peu, F. 277°; swl. in W. — C60H5aO6N3Cl6Pt. Gelb; F. 216—217°. (Ber. Dtsch. 
Chem. Gea. 47. 2312—30. 25/7. [2/7.] Breslau. Chem. Inst. d. Univ.) Sch m id t.

Pliysiologisclie Chemie.

Georg Lakoii, Beitrage zar Kenntnis der Protoplasmastromung. An den Zwie- 
beln von AUium cepa L. ausgefiihrte Yerss. ergaben, daB die Stromungsfahigkeit 
des Plasmas von einer erhohten Lebenstatigkeit des betreffenden Organs vollig 
unabhangig iat. Ferner ist fur die Plasmastromung der Zwiebelschuppen ohne 
Bedeutung, ob in den Zellen eine rege Stoffwanderung atattfindet oder nicht. Zur 
Gewinnung von Prśiparaten, welche eine deutliche und schnelle Plasmaatromung 
zeigen sollen, empfiehlt sich eine Zucker- oder Salzlsg.; am besten hat sich KN03 
bewahrt. Die optimale Konzentration dieser Lsgg. richtet sich naeh den jeweiligen 
osmotischen Druckyerhaltnisaen der zu beobaehtenden Zellen. Fiir JElodea cana- 
densis ist 0,005°/oig- H3S04 ein yorziigliches Mittel, um Plasmastromung heryor- 
zurufen; HaS03 ist dagegen inaktiy. (Ber. Dtsch. Botan. Ges. 32. 421—29. 30/7.)

SchOn f e l d .
A. J. K luyyer, Die Ultrafilternatur des lebenden Protoplasmas. Eigene Beob- 

achtungen des Vfs. iiber das Fiirben von Pflanzenzellen mit AnilinfarbstofiFen be- 
statigten die Ansicht, nach der die lebende Zelle mit einem Ultrafilter yergleichbar 
sei. (Chemisch Weekblad 11. 574—76. 20/6) SchOn f e l d .

G. J . O s tl in g , f) ber ein ncues Phytosierin aus der Wurzelrinde von Fagara 
xanthoxyloides Lam. Das aus dem Benzolauszug der genannten Wurzel ais Neben- 
prod. gewonnene Phytosterin krystalliaiert aus Aceton und A. in langen Nadeln 
von der Zus. C27H410, F. 214°, [a]D =  -{-20,41° (0,343 g gel. in 10 cem A.). Gibt 
bei der SALKOWSKlschen Rk. eine gelbliche, erst im Laufe einer halben Stunde 
sehwach rotlieh werdende, bei der MACHschen Rk. eine rote, nicht in Blauviolett 
iibergehende, bei der LiEBERMANNschen Rk. eine beatandige rote Farbung. Das 
Phytosterin entfarbt in Eg.-Lsg. KMn04 bei gewohnlicher Tem p. sofort, in Aceton-
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lsg. dagegen nicht. Brom wird sowohl in Eg.-, ais auch in Chlf.-Lsg. entfarbt. 
Das in Chloroformlsg. erhaltene Bromderiyat, CS7H4łOBra, yerliert bereits beim 
Umkrystallisieren aus Eg. etwas HBr und schm. unter starker HBr-Entw. bei 110 
bis 115°. Acetat, C20Hł8O,, Nadeln aus A., F. 118°, schwerer 1. in A., ais das 
Phytosterin selbst. Das Acetat addiert in Chloroformlsg. 2 Atome Brom; das 
Bromadditionsprodukt ist in A. swl. und schm. gegen 200° unter Gasentw. Das 
Benzoylderiyat krystallisiert aus A. in diinnen Platten vom F. 265—267°. Durch 
kolloidales Pd und H liiBt sich das Phytosterin in alkoh. Lsg. nicht reduzieren. 
(Ber. Dtsch. Pharm. Ges. 24. 308—11. [20/5.] Helsingfors.) DtrSTEEBEHN.

Th. von F ellenberg , Zur Kenntnis des Pektins. (Vgl. S. 501.) Nach einem 
Uberblick uber die bisherigen Kenntnisse des Pektins bespricht Yf. seine Unterss. 
uber die drei ersten Glieder der Pektinreihe: 1. Die Pektose oder das Protopektin.
— 2. Das Pektin (Parapektin) und 3. die Pektinsaure. — 1. Das P ro to p e k tin . 
Es ist der in unreifen, zum groBen Teile auch noch in reifen Friichten vorkommende 
unl. Korper, der beim Reifen in Pektin ubergeht; durch Kochen mit W. oder verd. 
SS. ist dieser Ubergang kiinstlich herbeizufuhren. Wahrscheinlich ist das Pektin 
im Protopektin nicht an Ca, iiberhaupt nicht an ein Metali gebunden; S. wird bei 
der B. des Pektins aus Metapektin nicht yerbraucht, so daB es sich dabei yielleicht 
um einen hydrolytischen Vorgang handelt. Reduzierender Zucker wird dabei nicht 
abgespalten, so daB eine glucosidische Bindung nicht anzunehmen ist. — 2. P e k tin . 
Es ist der im Safte der Priichte vorkommende, im W. kolloidal 1., durch A. fail- 
bare Korper, der aus Protopektin entsteht und unter gewissen Umstśinden die B. 
von Fruchtgelees yeranlaBt. Bisher bekannte Bestandteile des Pektins sind 
Arabinose, Gdlaktnse und Methylpenłosen, dazu tritt neu hinzu Methylalkohol (Vf.,
I. c.), der durch Yeresterung mit Pektinsaure Pektin gibt. Es ist nicht wahrschein
lich, daB auBer diesen noch andere Bestandteile des Pektins in nennenswerter 
Menge yorhanden sind. Fur Orangenpektin wurde die Zus. gefunden zu 36,l°/0 
Araban, 6,0% Methylpentosan, 40,3% Galaktan und 11,5% Methylalkohol. Das 
Vorhandensein sehr vieler yerachiedener Pektine ist ohne weiteres aus ihrer bisher 
bekannten Zus. anzunehmen; alle enthalten aber Pentosen, Methylpentosen, schleim- 
saurebildende Gruppen, Carboiylgruppen und Methoxylgruppen.

Weiterhin geht Vf. eingehend auf die physikalischen Eigenschaften des Pektins 
ein, das ais ein reyersibles Kolloid aufzufassen ist. Die Ndd. von Pektin mit 
Metallsalzen sind nicht ais Metallaalze des Pektins aufzufassen; diese altere An- 
nahme ist bei der vollig neutralen Rk. des Pektins und bei der leichten Reversi- 
bilitat dieser Koagulationen unhaltbar. Eher ist hierbei eine Elektrolytkoagulation 
anzunehmen. Die Verseifung des Pektins geht sehr leicht, bereits in der Kalte 
mit NaOH in geringem Uberschusse innerhalb weniger Minuten quantitativ vor 
sich. In fau lem  Obste ist das Protopektin vollig verschwunden, Pektin ist noch 
yorhanden, doch sind Pektinsaure und Methylalkohol bereits in reichlicher Menge 
entstanden. — 3. P e k tin s a u re . Es ist eine sehwache S., die aber CO, aus ihren 
Salzen austreibt. Sie ist in reinem Zustande ein weiBes, ziemlich losliches Pulver; 
die Loslichkeit wird aber sehr, schon durch geringe Mengen von Verunreinigungen, 
besonders yon Elektrolyten, beeinfluBt. Sie ist sehr elektrolytempfindlich u. wird 
durch geringe Mengen von Elektrolyten koaguliert, je nach den Umstanden ais 
Gallerte oder ais Flocken. Vf. geht naher auf die Verhaltnisse ein; die Zus. der 
Pektinfallungen ist sehr mannigfaltig, zumal weil sich oft chemische u. physikalische 
Vorgange zugleich abspielen und sich gegenseitig beeinflussen. — D ie B ild u n g  
von F ru c h tg e le e . Nach T schirch  ist das Gelee eine feste Lsg. von Pektin in 
Zuckerlsg. oder eine Verb. yon Pektin mit Zucker. Die Geleebildung ist indessen 
nicht nur yon der Ggw. yon Pektin und Zucker abhiingig; erforderlich ist auch
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noch die Ggw. gewiaaer Salze und yielleicht auch noch anderer Bestandteile deB 
Fruchtsaftes. Die freiwillige Gerinnung von Fruchtaaften iat ein der Geleebildung 
ahnlicher, damit aber nicht zu yerwechselnder Vorgang. — Wegen aller Einzel- 
heiten vgl. Original. (Vgl. nachf. Reff.) (Mitt. Lebenamitteluntera. u. Hyg. 5. 225 
bia 256. Lab. d. Sehweiz. Geaundheitsamtea [Voratand: Sc h a ff e r ].) RUhle.

Th. Von F ellenberg , Zur Kenntnis des Traganths. Vf. hat bereita friiher 
(S. 501) darauf hingewieaen, daB Traganth Methosylgruppen enthalt; eine weitere 
Unters. hat gezeigt, daB nur der unl. Teil, den Vf. Bassorin nennt, Methosylgruppen 
besitzt, nicht aber der 1. Gummi. Der Gehalt dea Baasorina an Methylalkohol wurde 
zu 5,38% beatimmt, berechnet auf eellulose-, starkę- u. aschefreie Trockensubstanz. 
Die Ver3eifung dea Basaorina geht nicht so leicht wie die dea Pektins yonatatten; 
es ist Erwarmen mit NaOH nótig. Die entatehende S. nennt Vf. Bassorinsaure; 
sie ist 11. und mit NaOH und Phenolphthalein zu titriereu; sie wird durch A. und 
manche Elektrolyte ais Gallerte oder in yerd. Lag. ais Floeken gefallt. Wegen 
aller Einzelheiten vgl. Original. (Vgl. vorat. u. nachf. Ref.) (Mitt. Lebensmittel- 
unters. u. Hyg. 5. 256—59. Lab. d. Sehweiz. Gesundheitearates [Vorstand: Sch a ffek ].)

RUh l e .
Th. von Fellenberg , Zum Naćhweis von Methylalkohol nach Denighs. Gegen- 

iiber v. Buchka  (Ztachr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 26. 557 ; C. 1914. I. 
300) hiilt Vf. diese Rk. ais eiuen auBerst einfachen und sicheren Nachweis, der 
auch eine annahernde ąuantitatiye Abachatzung zulaBt. (Vgl. auch Vf., S. 501 u. 
yorat. Reff.) (Mitt. Lebensmitteluntera. u. Hyg. 5. 259—61. Lab. d. Sehweiz. Ge- 
sundheitaamtes [Voratand: Sc h a ffer ].) RtłHLE.

A lezander Buchheim, Ber Ein fiu [i des Auftenmediums auf den Turgordruck 
cinigcr Algen. Bei der Unters. der Turgorregulation bei Cylindroeystis Brebissonii 
uud Spirogyra spez. in Lsgg. eines Elektrolyten und eines Nichtelektrolyten (NaCl 
und Saccharose) stellte es sich heraus, daB die Turgorsteigerung in den beiden 
Medien yerschieden yerlauft. In der Saccharoselsg. yerlief die Turgursteigerung 
nach dem WEBERsehen Gcsetz; dabei sank der Oberdruck. In Salzlsgg. yerlief 
die Turgorsteigerung nicht nach dem WEBERsehen Gesetz; sie war der AuBen- 
konzentration annahernd proportional; der Uberdruck sank ńicht wesentlich. E b 
ist dies yielleicht auf das Eindringen des Salzes in die Zellen der Algen zurttek- 
zufiihien. Es wurde eine Steigerung des Turgors mit fallender Temp. und zuneh- 
inender Belichtung konstatiert. Verss. dea Vfa. ergaben, daB der oamotische Wert 
dea Moorwassers annahernd gleich 0 ist. Die gel. organischen Stoffe des Moor- 
waaaers aind meiatens kolloidal, uud ihre Anweaenheit kommt fiir die Turgor
steigerung der Algen nur wenig in Betracht. (Ber. Dt3ch. Botan. Gea. 32. 403—6. 
30/7. Bot. Inst. Freiburg i. Br.) SchOn f e l d .

Adam Czartkowski, Anthocyanbildung und Aschenbestandteilc. Veras. iiber 
den łCinflup des Stickstoffs au f die Anthocyanbildung bei Tradescantia-Arten er
gaben, daB N-Mangel in der Mineralnahrung der griinen Pflanzen immer die 
Anthocyanbildung heryorruft. Uber die Wrkg. des Mangela anderer Mineralbeatand- 
teile (S, P, K, Ca etc.) vgl. Tabellen im Original; der Mangel der Aschenbestand- 
teile yeruraacht nicht die Anthocyanbildung. (Ber. Dtsch. Botan. Ges. 32. 407 bis 
410. 30/7. Pflanzenphyaiol. Inst. Uniy. Warschau.) S chOn f e ł d .

J. Temminck Groll und N. K eulem ans, Nochmals iiber Schilddriisen. (Vgl. 
Pharmaceutisch Weekblad 51. 267; C. 1914.1.1511.) Bemerkungen uber den Ein- 
fluB der Temp. auf die Loslichkeit der Jod-EiweiByerbb. der Schilddrueen. Die
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Losliehkeit dieser Varbb. ist im  so geringer, je hoher die Temp. ist, bei welcher 
das Schilddriisenpulyer getrocknet wurde. Letztere sollte desbalb 30° nicht iiber- 
sehreiten. Bei der Jodbest. sollte nicbt mehr NaHC03 zur Chlf.-Lsg. zugefiigt -werden, 
ais zur Neutralisation erforderlich ist. (Pbarmaceutisch Weekblad 51. 913—16. 4/7.)

SchOn f e l d .
W. Mooser, Die Bcdeutung der Hefe ais Ndhr- und Heilmittel. (Vortrag auf 

der 27. Jaliresyers. d. Schweiz. Vereins analyt. Chemiker in Bern am 4.—6/6. 1914.) 
Zusammenfassende Besprechung der einscblagigen Fragen und der Bestrebungen, 
die Hefe in gedacbtem Sinne nutzbar zu machen. (Mitt. Lebensmittelunters. u. 
Hyg. 5. 295—301.) RttHLE.

Oswald Schw arz, Untersuchungen uber die zuckersekretori&chc Funktion der 
Niere. An Kaninchen ausgefuhrte Untersuchungen haben ergeben, daB bei intra- 
ven5ser Verabreichung das Yerhaltnis der in gleichen Zeiten ausgesehiedenen 
Mengen zu dem noch im Korper yerbliebenen Best fiir Trauben- und Milch- 
zucker konstant ist. Weder NaCl-Diurese oder Infusion von V10-n. HC1, noch Phlor- 
rliizinyergiftung beeinfluBten den Ausscheidungskoeffizienten desMilchzuckers wesent- 
lich. Die AłiiiARDsche Beziehung zwischen der im Harn ausgesehiedenen Menge 
einer Substanz und ihrer Konzentration im Blut gilt fur den Traubenzucker nicht. 
Bei gleicher Art der Zufuhr erwies sich der Milchzucker dem Traubenzucker gegen- 
iiber ais harnfiihiger, doch wirkte Traubenzucker starker diuretiscli ais Milchzucker. 
Bei nicht gesteigerter Diurese war fiir die A drenaliDglucosurie das Verhiiltnis yon 
ausgsschiedenem Zucker u. H ,0 in 10 Verss. konstant. Bei intrayenoser Infusion 
von Trauben- oder Milchzuckerlsg. war das Yerhaltnis von Zucker und H20  im 
Harn konstant; fiir Traubenzucker war es wesentlich niedriger ais bei den Adre- 
nalinyerss. (Ztschr. f. exper. Path. u. Ther. 16. 264—80. 12/6. Wien. Allg. Poli
klinik u. serotherapeut. Inst.) H e n l e .

K urt D resel und A lbrecht P eiper, Zur Frage des experimentellen Diabetcs. 
Beeinflussung der Zuckermobilisation durch Adrenalin und PanTcreasextrakt in der 
kiinstlich durchbluteten Leber. Hundelebem wurden mit defibriniertem Hundeblut 
durchstromt; nach der Durchstromung wurde der Zuckergehalt der Durchstromungs- 
fliissigkeit bestimmt. Bei einigen Verss. wurde der Durchstromungsfl. Adrenalin, 
bei anderen Pankreassxtrakt zugesetzt. Adrenalin hatte auf die Zuckermobilisation 
in der iiberlebenden Hundeleber eineu fordernden EinfluB; Pankreasextrakt war 
ohne Einw. Die Steigerung des Zuckergehaltes der Durchstromungsfl. nach Adre- 
nalinzusatz blieb aus, wenn yorher Pankreasextrakt zugesetzt wurde. (Ztschr. f. 
exper. Path. u. Ther. 16. 327—35. 12/6. Berlin. II. med. Klinik d. Charitć.) H e n l e .

L. F raen k e l, Wirkung von Fxtraktm endolcriner Driisen auf die Kopfgefdfie. 
Es wurde die Wrkg. der intrayenosen Injektion yon Extrakten aus Corpus luteum, 
Oyarium, Hypopbyse, Nebenniere, Pankreas, Thymus, Schilddriise, Epithelkorper- 
chen auf die KopfgefaBe von Kaninchen, Hunden u. Katzen studiert. Eindeutige 
Besultate wurden bisher im allgemeinen nicht erhalten. (Ztschr. f. exper. Path.
u. Ther. 16. 177—85. 12/6. Breslau. Pharmak. Inst. d. Univ.) H e n l e .

G ertrud E ry , Uber die respiratimserregende Wirkung von Phmyldthylamin- 
derivaten. Subcutane Injektion yon Phenyldlhyłatnin, G0H5- CH2- CH2-NH2, u. von 
yersehiedenen Deriyaten dieses Korpers hatte bei Hunden u. Katzen eine machtige 
Erregung des Atemzentrums zur Folgę. (Ztschr. f. exper. Path. u. Ther. 16. 186 
bis 193. 12/6. Breslau. Pharmak. Inst. d. Uniy.) H e n l e .
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Felix  R each, Zur Kenntnis der ćhronisćhen Morphinwirkung. Wurde einem 
H ondo fortgesetzt Morphiuin verabreicht, so ging, wie mittels Eontgeudurohleuch- 
tungen beobaehtet wurde, die Verzogerung im Ablauf der Magen- uud Dannbe- 
wegungen rasch zuriick, obne daB jedoch die Norm wieder erreiebt wurde. Ab- 
stinenzerscheinungen waren an den Magen-Darmbewegungen nicht festzustellen, 
wohl aber beziiglich der Saliyation. (Ztschr. f. exper. Path. u. Ther. 16. 321—26. 
12/6. Wien. Physiol. Lab. d. Hochscbule f. Bodenkultur.) H e n l e .

Hygicne und Nahrungsoiittelcliemie.

V. G heorghiu, Uber die Verwendbarlceit von NicJcelgeschirren zur Zubereitung 
von Speisen. Vf. hat in einer Speise aus Salzgurken und Rindfleisch, welche in 
einem neuen NickelgefaB durch zweistundiges Kochen mit der notwendigen Menge 
von W. und Salz zubereitet worden war, mit Hilfe des TsCHUGAJEWschen Di- 
methylglyoximreagenses in den Gurken 107,4, im Saft 135,6 im Fett 16,0, im Fleiseh
0 mg Ni pro kg des frisches Nahrungsmittels gefunden. In  gleicher Weise wurde 
eine „Borę" genannte, rumiinische Suppe, dereń Basis gegorene Kleie und Fleiseh 
bilden, untersucht. Der fl. Anteil enthielt 114,2 mg Ni, das Fleiseh nur Spuren. 
(Ber. D tsch. Pharm. Ges. 24. 303—8. [20/5.] Berlin. Nahrungsmittelanalyt. Abt. d. 
Pharm. Inst. d. Uniy.) DtJSTERBEHN.

A. J . J. Vandevelde, Farbsłoffe und Antiseptiea. Vf. fiihrt den Naehweis, 
daB es im Iuteresse einheitlicher Begutachtung von groBter Wiebtigkeit ist, daB 
Zusammenstellungen aller in der Nahrungsmittelbranche erlaubten Farbstoffe und 
Antiseptica angelegt werden. (Ann. des Falsifications 7. 380—81. Juli 1914. [Sep- 
tember 1913.*] La Haye.) Gr im m e .

E m il Lenk, Vergleichcnde Milehstudien mit Hilfe von Capillarerscheinungen. 
Ein Sainmelreferat uber eigene Unterss. und solche anderer Forscher. Betrefts 
Einzelheiten wird auf das Original verwiesen. (Die Naturwissensehaften 2. 813—16. 
14/8. Darmstadt) Grim m e .

L. Vuaflart, Butteranalyse; fluchtige losliche Sauren und gesamtlosliche Sauren. 
Vf. teilt die Analysen zweier Butterproben mit, die bei sonst normalen Konstanten 
durch ihren hohen Gehalt an gesamtloslichen SS. auffallen. Es ist nicht aus- 
geschlossen, daB ais Verfalschungsmittel ein gehartetes Ol gedient hat. (Ann. des 
Falsifications 7. 367—69. Juli. Arras. Stadt. Unters.-Amt.) G rim m e.

Alice C. Evans und E. G. H astings, Die Kolie der Milchsaute bildenden 
Balderien bei der Fabrikation und Beifung des CheddarMses. Zusammenfassende 
Erorterung der einsehliigigen Fragen. Der die Unterschiede in den Kiisereifungs- 
vorgangen bedingende Umstand ist die Bakterienflora, von der auch der Geschmack 
der verschiedenen Kasesorten abhangt. Im Cheddarkiise findet eine schnelle Entw. 
der ais Bacterium lactis acidi, Bacterium Giintheri oder Streptococcus lacticus be- 
kannten Gruppe von Milchsaurebakterien statt; -sie bleiben in auBerordentlich 
groBer Menge erhalten, bis der Kase 3 oder 4 Monate alt ist, dann geben sie lang- 
sam zuriick, finden sich aber in 10 Monate altem Cheddarkase noch in Millionen 
vor. Ihre Tatigkeit ist nicht an die Ggw. von Milchzucker gebunden; sie nehmen 
desbalb wahrseheinlich an der B. des Aromas beim Reifen wirksamen Anteil. 
Milchsaurebakterien der Gruppe des Bacterium casei sind wahrend der Herst. des 
Cheddarkases nur wenige yorhanden. Ihre Menge nimmt dann aber stetig zu und
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darauf langsamer ab ais die der ersten Gruppe, so daB die Bacterium casei- 
Gruppe in ausgereiftem Kiise oft yorherrseht. In geringerer Menge ais die beiden 
genannten Gruppen treten im Cheddarkase aus rober Milch noch Bakterien der 
Streptococcus- und der Mikrococcusgruppe auf. Erstere umfaBt alle Kulturen, 
dereń Zellen kugelig und in Paaren oder Ketten angeordnet sind, letztere gehoren 
zu den Coccaceen, dercn Zellen zu Paaren, zu yieren oder in traubenfórmigen 
Verbanden angeordnet sind. Es ist wahrscheinlich, daB die vielen Varietaten der 
Bakterien, die sich im Kase vorfinden, in symbiotischen Beziehungen zueinander 
stehen, die fur die Erzeugung des Aromas wichtig sind. Bei der Herst. von 
Cheddarkase aus pasteurisierter Milch, in der die Milchbakterien zu anniihernd 
99% abgetótet sind, bildet sich allmahlich unter Zusatz eines Saureweckers auch 
der dem Cheddarkase eigene Geruch u. Geschmack aus. (Milchwirtschaftl. Zentral- 
blatt 43. 396—401. 1/8. Washington. Milchw. Abt. d. Landw.-Dep. und Madison. 
Wisc. Landw. Yers.-Anst. d. Univ.) ROłlLE.

W. I. B arag io la  und Ch. Godet, Die JEntsauerung der Weine in analytischer, 
physikochemischer und hygienischer Beziehung. (Vortrag auf der 27. Jahresyersamm- 
lung des Schweiz. Vereins analytischer Chemiker in Bern am 5/6. 1914.) Zu- 
sammenfassende Besprechung der einschlagigen Fragen. In a n a ly t is c h e r  Be
ziehung erleidet der Wein beim Entsauern Veranderungen, die sich hauptsachlich 
auf den Gehalt an Weinsaure und an CaO erstrecken; ersterer nimmt dabei, wie 
dies bezweckt wird, ab und kann bei unsachgemiiBer Entsauerung sogar Nuli 
werden. Der Gehalt an CaO nimmt zu. In p h y s ik o c h e m isc h e r Beziehung er
leidet der Wein beim Entsauern tiefgehende Veranderungen; es sinkt der Saure- 
gehalt (die titrierbare Gesamtsaure), in starkerem Mafie aber der Siiuregrad (Wasser- 
stofiionenkonzentration, saurer Geschmack). In h y g ie n isc h e r  Beziehung ist ein 
Yergleich zwischen dem Gipsen u. dem Eutsiiuern wegleitend fiir die Beurteilung. 
Bei ersterem wird der Siiuregrad durch Yermehrung des freien Anteils an orga
nischen SS. auf Kosten des gebundenen erhoht (selbst in stark gegipsten Weinen 
kommt n u r ganz gebundene H,SOt vor), beim Entsiiuern wird im Gegenteil der Siiure- 
grad durch Vermehrung des gebundenen AnteilB an organischen SS. auf Kosten 
des freien herabgesetzt. Bei gegipsten Weinen wird die ziemlich starkę Disso- 
ziation der freien organischen SS. nur schwach durch gleichionige Salze zuriick- 
gedrangt. tJbergipste Weine zeigen daher auch bei geringem Sauregehalte einen 
hohen Siiuregrad, der Magen und Darm angreift. Gipsen und Entsauern sind also 
hinsichtlich ihrer Wrkg. auf den BindungBzustand der organischen SS. des Weines 
zwei entgegengesetzte Yerfif. der Kellerbehandlung; gemeinsam ist beiden Verff., 
daB dem Weine geringe Mengen Ca zugefiihrt werden. (Mitt. Lebensmittelunters.
u. Hyg. 5. 261—68. Wadenswil. Chem. Abt. d. Schweiz. Vers.-Anst. f. Obst-, Wein-
u. Gartenbau.) RttHLE.

Pliarmazeutische Clieniie.

Augusto Zanotti, Uber die therapeutische Yerwendung der Sonnenblume. Vf. 
gibt zunachst eine botanische Beschreibung der Pflanze. Die Sam en enthalten 
ca. 32% trocknendes, gelbes, in A. swl. 01 mit folgenden Konstanten: D. 0,9238, 
E. 18,5°, SZ. 4,10, VZ. 193,3, Jodzahl 129—135, F. der Fettsauren 21,5—21,9°. Alle 
griinen Teile der Pflanze, vor allem die B la t te r ,  enthalten 2—3% eines gelb- 
braunen, amorphen Glucosids der Formel Cu HieNj04, 1. in A. und W., unl. in A. 
Es yerflussigt sich an der Luft. Das Glucosid hat febrifuge Eigenschaften, und 
beruht hierauf die therapeutische Yerwendung der Pflanze. Betreflts pharma-
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zeutischer Herstellungsyorschriften muB auf das Original yerwiesen werden. (Boli. 
Chim. Farm. 53. 229—30. 11/4. [Januar.] Bologna.) Grim m e .

O.Tunmann, Uber Iiadix Pimpinellae, inśbesondere uber das Pimpinellin. Fur die 
Mikrochemie der Wurzel leistet die direkte Krystallisation mit Hilfe yon PAe. ausge- 
zeichnete Dienste. Fiigt man dem unter Deckglaa liegenden feinen y o llig  auage- 
tro c k n c te n  Pulyer PAe. zu, dann scheiden sich sofort am Deckglasrande massenhaft 
Krystallnadeln ab. Zuerst erscheinen einzeln liegende, gerade Nadeln, dann groBere, 
haufig stark gebogene Nadeln, die sich zu yielfach yerzweigten Gebilden gruppieren. 
Zur Isolierung des Pimpinellins schuttelt man 50 g feines, gut ausgetrocknetes 
Wurzelpulyer dreimal mit 60 g PAe. aus, filtriert die yereinigten Auszuge, wiiacht 
den Filterriickstand mit PAe. gut nach u. laBt yerdunsten. Es scheiden sich sofort 
schneeweiBe Krystalle von Pimpinellin an der GefiiBwandung ab, wahrend sich 
am Boden eia Gemisch dieser Krystalle mit gelblichen Fettmassen ansammelt. Das 
aus A. umkrystallisierte Pimpinellin zeigte den F. 117,5°. Die Pimpinellinkrystalle 
loschen parallel zur Langaachse aus, zeigen lebhafte Polarisationsfarben, sind in 
k. und w. W. unl., loaen sich aber langsam in ad. W., ebenso in wss. Chloral- 
hydratlsg. und in A. Konz. H jS 0 4 farbt das Pimpinellin grasgriin. Chlorzinkjod 
yerwandelt die weiBen Pimpinellinkrystalle in gelb, aeltener blau geffirbte Biischel, 
Garben, Pinsel und Doppelpinsel der Jodyerb. Diese Krystalle polarisieren mit 
gelben Farben. — Die PAe.-Rk. iat yorziiglich dazu geeignet, die Radix Pimpinellae 
von den Pulyern der anderen Umbelliferenwurzeln zu unterscheiden. — Die Mikro- 
sublimation ist zur Charakteriaierung der Pimpinella weniger zu empfehlen, ala 
die direkte Krystallisation mit PAe. (Apoth.-Ztg. 29. 72S—30. 15/8.) DUsterb .

B,. TM erfelder, Salophen, ein bewahrtes Salicylpraparat. Vf. empfiehlt das 
Salophen ala ein gutes und brauchbares Mittel, das viel zu wenig angewendet 
wird und gerade bei solchen Patienten willkommen sein durfte, die immer wieder 
Antineuralgica gebrauchen muasen. Auch stelle ea ein Idealmittel fur die Kinder- 
praxia dar. (Die Therapie der Gegenwart 55. 2 Seiten. Juli. Plauen i. V. Sep.)

DttSTERBEHN.
C. M annich und G. L e e m h u is , Catin. — Mittel des Albersdorfer 3eilvcreins.

Catin, ein yon J osef  L u d w ig , Glatz, yertriebenea Mittel gegen infektiosen Scheiden- 
katarrh der Rinder, besteht aus phenolsulfosaurem Zn. — Die Tabletten des Albera- 
dorfer HeilyereinB (Ed . C la usen) bestehen aua Milchzucker und 1,5°/0 einer fett- 
artigen Substanz yon fester Konaiatenz, die Tropfen aua einem Gemisch von 
Rhabarber- und yermutlich Wermuttinktur. (Apoth.-Ztg. 29. 694. 1/8. 706. 5/8. 
Gottingen. Pharm. Lab. d. Uniy.) DOst e r b e h n .

C. Mannich und G. Leem huis, Kephaldoltabletten. (Vgl. Ma n n ich  u. Sch a e - 
f e r , Apoth.-Ztg. 28. 295; C. 1913. II. 74.) Ea ist behauptet worden, daB in den 
Kephaldoltabletten das Phenacetin inzwischen durch Chinin erBetzt worden aei. 
Eine emeute Unters. der Tabletten beatatigte indessen das fruhere Resultat, wo- 
nach das Kephaldol ca. 50°/0 freies Phenacetin enthiilt. (Apoth.-Ztg. 29 . 755—56. 
29/8. Gottingen. Pharm. Lab. d. Uniy.) DUst e r b e h n .

J. K oburger, Protargól und Protargolersatz. Vf. weist darauf hin, daB die
Albumosensilberpraparate des Handels mit Protargol nieht identisch sind. (Zen-
tralbl. f. Pharmazie 1914. Nr. 26. 2 Seiten. Berlin. Sep.) DOste r b e h n .

Ch. D ebreuil, Uber den Zustand des Jods im Jodtanninsirup. Vf. beweist die 
gw. yon freier HJ im Jodtanninsirup durch folgende Rkk. Bei der Dialyse des
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genannten Sirups oder der Jodtanniulsg. durch yegetabiliselie Membran laBt sich 
freie H J nachweisen, ohne daB zuniichst eine Spur von Tannin die Membran 
passiert. — Versetzt man die Jodtanniulsg. mit NaCl und dampft die PI. im Va- 
kuum unterhalb 70° ein, so erhalt man im Sinne der Gleiehutig:

H J - f  NaCl =  HC! +  NaJ freie HC1.

Behaudelt man den Sirup oder die Jodtanniulsg. mit reinem ZnC03, so erhalt 
man ein Filtrat, welches das gesamte Jod ais ZnJs enthiilt. Die letztere Rk. ge- 
stattet, die von G oris yorgeschlagene Methode zur Best. des Jods im Jodtannin- 
sirup in folgender Weise zu yereinfachen. Man yerdiinnt 50 g Sirup mit 50 ccm 
W., gibt in kleinen Portionen 3 g reines ZnC03 oder 4 g eines Gemisches von 
ZnS04 -f- CaC05 hiuzu, erhitzt geliude auf dem Wasserbade, laBt erkalten, fdllt 
auf 250 ccm auf, filtriert und titriert in 200 ccm des Piltrats das ZnJ2 in ublicher 
Weise. (Buli. d. Sciences Pharmacol 21. 409—11. Juli.) D usterbehn .

Agrikulturcliemic.

Oscar Loew, Ist die Lehre vom Kalkfaktor eine Hypothese oder eine Thtorie? 
Die Lehre vom Kalkfaktor ist auf feststehenden Tatsachen aufgebaut. Das den 
Pflanzen dargebotene CaO : MgO-Verhilltnis ist yon groBtem EinfluB auf die Entw. 
der Pflanzen (vgl. Tabellen im Original). Verss. yerschiedener Autoren mit Wasser-, 
Sand- und Bodenkulturen haben die Lehre vom Kalkfaktor bestatigt. Die Lehre 
vom Kalkfaktor und das Gesetz yom Minimum yerlangen, daB bei Bodenanalysen 
die MgO-Best. nicht yernachliissigt wird. (Landw. Jahrbb. 46. 733—52. 14/7.)

SchOn f e l d .
K ruger, Kann das Natron das Kali ganz oder teihceise bei der ErnaUrung 

der Zućkerriiben ersetzen? (Vortrag auf der Generalveraammlung des Verein3 der 
deutschen Zuckerindustrie zu Dresden am 29/8. 1914.) Das Ergebnis der Aus- 
fiihrungen ist, daB das Natron das Kali physiologisch bei unseren Pflanzen, vor 
allem wenigstens bei der Zuckerrube nicht yertreten kann; es wirkt aber indirekt, 
indem es die Aufnahme des Kalis erleichtert und yergroBert. (Ztschr. Ver. Dtsch. 
Zuckerind. 1914. 694—705. 29/8.) R uiile.

Constantino Gorini, Verbesscrte Bereitung von Sauerfutter. Der Verfasser 
unterscheidet vier Arten S a u e r f u t te r ,  und zwar solches mit yorwiegend 
Butter- oder Milehsaurebakterien, solches mit yorwiegend fiiulniserregenden Bak- 
terien und solches mit geringem Bakterienwachstum. In einer und derselben 
Sauerfuttereinlage konnen die yerschiedenen Arten je  nach der Art der Futter- 
mittel und der Art der Einlagerung, wie Starkę der Belastung nebeneinander yor- 
koinmen. Die beiden ersten Sauerfutterarten sind ais die guten, normalen anzu- 
sehen, die anderen beiden ais die schlechten. Sauerfutter mit Milehsaurebakterien 
sieht lebhafter griin aus u. ist weniger sauer ais Futter mit Buttersaurebakterien; 
ersteres kommt zustande, wenn die Temp. nie iiber 50° steigt, letzteres bei Tempp. 
nahe an 60°. Die Temp. ihrerseits steht in Beziehung zu dem Grade des Zu- 
sammendriickens des Putters, und dieser wieder zu der ganzen Art u. Weise der 
Ausfuhrung dea Einlagems. Die Unterschiede im Sauerfutter sind yon be- 
sonderer Bedeutung fiir die Darmflora des Rindyiehs und fur die Herst. yon Mol- 
kereiprodd. Buttersaureeinlagerung ist in dieser Richtung eher nachteilig, wahrend 
sich die Milchsśiureeinlagerung ais yorteilhaft erweist. Ebenso ist die Milchsśiure- 
einlagerung giinstiger fiir die Erhaltung des Futters im Yerlaufe der Garungsyor- 
giinge, insofern ais das Futter bei einem hoheren Gehalte an S. geringere Ver-
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luste an EiweiBstoffen u. Zucker erleidet. Vf. empfiehlt, die Bereitung von Sauer- 
futter ais ein niitzliches Mittel zur Erhalturig guten Futters im griinen Zustande 
anzuaehen; es muB dabei durch Zuaatz von Milchsaureerregern u. ErmiiBigung der 
Garungstemp. fur Gewinnung yon MilchBaureeinlage und nicht von Buttersaure- 
einlage gesorgt werden. (Milchwirtschaftl. Zentralblatt 43. 393—96. 1/8. Mailand. 
Bakter. Lab. d. Kgl. Landw. Hochschule.) RChle. >

H enry Prentiss Armsby, Ein Vergleich iiber die beobachtete und berechncte 
Wdrmeprodukłion beim Iłinduieh. (Landw. Jabrbb. 46. 753—59. 14/7. — C. 1914.
I. 277.) SchOn f e l d .

Zuntz, Neuere Forschungen betreffend Verfutterung zuckerhaltiger Futtcrmittel. 
(Vortrag auf der Generalyersammlung des Ycreins der deutschen Zuekerindustrie 
zu Dresden am 28/5. 1914). Zusammenfassende Besprechung der einschliigigen 
Fragen (vgl. S. 349). (Ztschr. Ver. Dtsch. Zuekerind. 1914. 643—64. 29/8.) RUhle.

Mineralogische und geologische Chemie.

E. Ton Fedorow, Der einfachste Gang der krystallographisćhen Beschreibung. 
Vf. klagt daruber, daB die krystallographisćhen Beschreibungen yielfach Fehler 
enthalten, die wesentlichsten Formen nicht hervorheben und so wenig geeignet 
sind, um die Komplexsymbole fur die krystallochemisehe Analyse (vgl. Ztschr. f. 
Krystallogr. 50. 513; C. 1912. II. 1058) richtig zu entwickeln. Er spricht sich 
datur aus, daB unbedingt auch das Diagramm in gnomostereographischer Projektion 
beigegeben werden miisse, und behandelt dann die zweckentsprechende Methodik 
der krystallographischon Unters. und die Berechnungssysteme an der Hand von 
Beispielen der yerachiedenen Syngoniearten. (Ztachr. f. Krystallogr. 54. 17—45. 
23/6. Petersburg.) E tzold .

P. Groth, Uber die theoretische und experimentelle Erforschung der Krystall- 
struktur. Vf. berichtet dariibor, welche Wandlungen die Definition des krystalli- 
sierten Zuatandes durchgemacht hat, und gelangt dazu, daB beaondera nach den 
Unterss. der beiden B ragg  am Diamant, Steinsalz, Fluorit, Pyrit und Calcit mit 
Hilfe des X-Strahlenspektrometers bei den Kryatallen yon „Molekulen“ nicht mehr 
die Rede sein kann, u. daB ea aich bei der Krystallstruktur um das Gleichgewicht 
yon Atomkraften handelt. Der krystalline Zustand muB demnach jetzt in folgender 
Weise definiert werden: „Ein Krystall ist ein homogener (d. h. in sehr kleinen 
Abstanden periodisch gleich beschafiener) Korper, welcher aus den Atomen in der 
Art aufgebaut iat, daB dereń Schwerpunkte (ruhend gedacht) ein aua einer Anzahl 
ineinandergestellter kongruenter Raumgitter bestehendes regelmaBigea Punktaystem 
bildet. Molekule exiatieren nur in den amorphen Korpern, und die Polymorphie 
kann nicht mehr durch die yerschiedene MolekulargroBe der Modifikationen erklfirt 
werden. (Ztschr. f. Krystallogr. 54. 65—73. 23/6. Munchen.) ETZOLD.

N. Preus, Ein neues Minerał und ein neue Qaelle fiir Kaliumsulfat. Daa 
Minerał wurde Calafatit oder Galafatit genannt u. findet Bieh nahe der Eisenbahn- 
station Benahabux, 10 km yon Almeria, Spanien. Zus.: 37,98 AljOs, 9,64 K,0, 
17,61 H ,0, 34,77 S03. Man beabsichtigt die Yerarbeitung auf Kaliumsulfat. (D<’.s 
Minerał iat nach Ref. unzweifelhaft identiseh mit Alunit.) (Eng. and Min. Journ. 
91. 261; Ztschr. f. Krystallogr. 54. 80. 23/6. Ref. Sc h a ll er .) E tzo ld .
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John E gennan , 'Ober die Mineralien von Pennsyfoanien. Es werden yiele 
Aualysen von Orthokla8, Mikroklin, Oligoklas, DiopBid, Tremolit, Aktinolith, Nephrit, 
Beryli, Cyanit, Granat, Alinandin, Andradit, Wernerit, Zoisit, Thulit, Epidot, 
Piemontit, Kieselzinkerz, Turmalin, Apophyllit, Natrolith, Stilbit, Chabaait, Muscoyit, 
Biotit, Lopidomelan, Vermicalit (Lennilith), Serpentin, Deweylith, Apatit, Pyro- 
morphit, Epsomit, Alunogen, Glookerit, Scheelit, Turgit, Limonit angefiihrt, wegen 
dereń auf das Original oder da3 Referat yerwiesen werden mu8. (Uber die Mine- 
ralien Pennsylyaniens II. 25 SS.; Ztschr. f. Krystallogr. 54. 96—100. 23/6. Ref.
SCHALLER.) ETZOLD.

W . H . E m m ons, Der JEinflufi von Mangamcrbindungm bei der oberflachlichen 
Umwandlung und sekundaren Anreicherung der Goldlagerstatten. Salze von Fe111, 
Mu111 und Cu11 sind in naturlichen Wasseru zugleich mit Chloriden yorhanden und 
machen Cl frei, das Au lost. Allein die Mn-haltigen Lsgg. sind in der Kalte 
wirksam, eine 0,1 °/0 Chlorid enthaltende Lsg. wirkt auf Au ein bei Ggw. von Mn- 
Yerbb. Eine aolche naturliche Lsg. kann dann Au losen, fortfiihren u. an Stellcn 
bringen, wo keine Osydation eintreten kann. Metallsalze werden reduziert, u. Au 
wird hauptsiiehlich durch FeSO< gefiillt. Es bildet sich dabei Limonit u. Kaolin, 
wenn die SS. reduziert werden. Au erscheint so ncben sekundaren Cu- und Ag- 
Sulfiden. (Trans. Americ. Institute Mining Engincers 41. 768—837; Ztschr. f. 
Krystallogr. 54. 74. 23/6. Ref. Sch a ll er .) E tzo ld .

C. L. B reger, JEntstehung einiger Minerallagerstatten durch JiakterieiUdiigkf.it. 
Die Wichtigkeit der Tatigkeit der nitrifizierenden Bakterien bei der B. der Salpeter- 
lager wird nachdrucklich betont. 3 Theorien werden angefuhrt: 1. Die Nitrate 
wurden von Bakterien nahe der Oberflache erzeugt, u. die Lager entstanden darch 
Absatz der gel. Nitrate aus den in die Tiefe sickernden Lsgg. 2. Die Lsgg. stiegen 
yon tieferliegenden Bakterienherden in die Hohe. 3. Die Lager leiten sich yon 
yerstreuten Nitraten ab. Eingebettete Schwefellager wurden yon Schwefelbakterien 
gebildet (Italien, Louisiana). Schwefelbakterien nehrnen II2S, der aus zerfallender 
organischer Materie entsteht, auf und zerlegen ihu. Hierbei wird der S zuriick- 
gehalten, wahrend H mit COa unter B. von CH*, welches entweicht, reagiert. S 
bildet sich im allgemeinen nicht durch Osydation des HaS zu S u. H40. (Mining 
World 35. 289—91; Ztschr. f. Krystallogr. 54. 75. 23/6. Ref. Sch a ller .) E tzo ld .

W. H e b e r le ,  Yarkommen und Jintstehung ton Pliosphoriten der subhercynen 
Krcidemulde. Die Phosphorityorkommnisse werden nach ihrer geologischen und 
geographiBchen, sowie nach ihrer mikroskopischen und chemischen Beschaffenheit 
eingehend beschrieben. Beziiglich der Entstehung schlieBt sich Yf. den Anschau- 
ungen von R e n a r d , Co l l e t , CORNET und nainentlich CREDNER (Abhandl. d. K. 
Sachs. Ges. d. Wiss. math.-phys. KI. 22. 47 SS.) an, nach denen aus der Zers. yon 
Tierleiehen, Auflosung von Kalkschalen und Wechselwrkg. der entstehenden Lsgg. 
das Calciumphosphat im wesentlichen hervorging. (Ztschr. f. prakt. Geol. 22. 
323—40. September. Gosi ar.) E tzo ld .

S. Kózu, Vorlaufiger Bericht uber einige Eruptwge&teiyte Japans. Anorthit aus 
der Lava des Tarumaiyulkans (Eruption 1909) ist optiach Ab,,Angll—Ab6An8S und 
besteht nach Abzug yon Oliyin aus 43,30 SiO,, 36,31 AljOs, 19,77 CaO, 0,62 Na20. 
(Journal of Geology 19. 633—44; Ztschr. f. Krystallogr. 54. 74. 23/6. Ref. Sc h a ller .)

E tzo ld .
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Analytische Chemie.

J. Dubsky, Uber die quantitative Mikroelęmentaranalyse. (Vgl. Chem.-Ztg. 38. 
505; C. 1914. I. 1776.) Der Yf. erwahnt einige von B ru n n e r  yorgeachlagene 
Neuerungen. Einzelheiten sind im Original nachzulesen. (Chem.-Ztg. 38. 7C7. 13/6.)

SchOn f e l d .

J. D. Ruijs, Uber den storenden Einflufl der Kólloide bei der Hartebestimmung 
nach Clark. Durch Zugabe von Gelatine zu W. wurde bewiesen, daB Kólloide auf 
die Hartebcst. nach C l a r k  einen storenden EinfluB ausiiben. Bereits bei einem 
Gehalt yon 5—10 mg Gelatine im Liter nimmt die Hartę um 2,5° ab. Die Methode 
W a r t h a - P f e i f f e r  liefert sehr gute Resultate. (Chemisch Weekblad 11. 599 bis 
602. 20/6.) S c h O n fe ld . '

L. W. W inkler, Uber die Bestimmung der Kiesclsiiure in naturlichen Wassern. 
Wird in kicselsaurchaltigcm, natiirlichem IFasser reiehlieli Ammoniummolybdat gel., 
dann mit HC1 angeaauert, so farbt sich die PI. boi gewohnlicber Temp. gelb, und 
zwar um so stiirker, je mehr Kieselsaure yorhanden ist. Andererseits weist eine 
entBprecheud verd. Kaliumchromatlsg. genau denselben Farbenton auf, bo daB 
solche Lsg. ais MeBfl. benutzt werden kann. Die mafianalytiacbe Beat. der Kiesel
saure durch Farbenyergleich wird in folgender Form ausgefiihrt: Man gibt in ein 
Beeherglas 100 cem, in ein anderes 105 ccm Untersuchungswasser. Zur ersten 
Probe wird 1 g pulverformige3 Ammoniummolybdat und 5 ccm 10%’g- HC1 hinzu- 
gefiigt. In die zweite Probe wird so viel Kaliumchromatlsg. (in 100 ccm 0,530 g 
K2CrO<) getraufelt, bis die Farbę der FI. dieselbe ist. Die hierzu verbrauchten 
ccm Ckromatlsg., mit 10 multipliziert, zeigen die in 1000 ccm W. enthaltene Menge 
Si02 in mg an. (Ztschr. f. angew. Ch. 27. 511—12. 28/8. [20/4.] Budapest.) J ung.

Lorenzo Dufour, Uber die Untersuchung und die Bestimmung sulfitierter Ex- 
trakte bezuglich der schwefelhaltigen Bestandteile in ihrem Gerbstoff und uber einen 
grofien Feliler der offtziellen Methode zur Bestimmung der freien Schicefelsaure in 
den Ledern. Nach dem offiziellen Verf. wird ais freie Schwefelsaure auch der 
organisch gebundene Schwefel berechnet. Bereits L e p e t it  (Chem. Ind. 26. 221; 
Collegium 1903. 22/8.; C. 1903. II. 163) unterscheidet zwischen freier u. in orga- 
niseher Form gebundener S04 in den sulfitierten Qu‘ebrachoextrakten; er bestimint 
erstere durch Kochen dea Auszugs mit HC1, letztere aua dem Unterschied zwischen 
der freien u. geaamten HjSO,. Vf. schlagt vor, den gebundenen S, der also beim 
Gerben yon der Hautaubatanz aufgenommen w ird , direkt zu bestimmen. Er 
empfiehlt dazu, den Gerbstoffauszug mit Formalin und HC1 oder mit Cinchonin- 
chlorhydrat zu fallen, den Nd. zu yeraschen u. in der Asche die HjSO* ais BaSO< 
zu bestimmen. (Collegium 1914. 613—17. 1/8. [22/6.] Genua.) RttHLE.

0. B illeter, Beitrag zur Aufsuchung des Arsens. (Vortrag auf der 27. Jahres- 
vers. d. achweiz. Vereins analyt. Chemiker in Bern am 4.—6/6. 1914.) Naeh kritischer 
Besprechung des bisher gebrauchlichen Arsennachweises beachreibtVf. ein von ihm 
ausgearbeitetes Verf., das auch zum Nachweise kleinster Mengen des As brauchbar 
iat. Das Verf. beruht auf einer Trennung des As von anderen etwa yorhandenen 
Metallen durch Dest. mit HC1 u. Entfernung der HC1 im Destillat durch Zersetzen 
mit der śiquivalenten Menge uuterchloriger S. Man erhalt ais Endprod. eine wsa. 
Lsg. yon As20 6, die ohne jeden Verlust an Aa abgedampft werden kann. Zur Zera. 
der organischen Substauz empfiehlt Vf. Salpeterschwefelsaure. Die dabei erhaltene
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schwefelsaure Lsg. eignet sich sehr gut zur Dest. mit HC1; diese wird derart vor- 
genommen, daB man in dea Destillierkolben ein Gemisch aus 4 g NaCl, 1 g KBr 
und 0,2 g Hydrazinsulfat gibt u. aus einem Hahntrichter die auf einen Gekalt von 
75—S0%  HjSOł gebrachte schwefelsaure Lsg. zufiigt; e3 wird erwarmt, bis die 
Gasentw. aufhort. Die Vorlage wird mit 50 ccm W. und einigen Tropfen unter- 
chloriger S. beschickt. Bei der Empfindlichkeit des Verf. genligen in der Kegel 
20 g, hochstens 50 g Ausgangsmaterial. An Hand einer Abbildung bespricht Vf. 
weiterhin die von ihm geubte Ausfuhrung der MARSHschen Probe. Die Grenze der 
Genauigkeit gibt Yf. zu ł / i o c o  mg an, wie auch L o c k e m a n n  (Ztschr. f. angew. Ch. 
18. 416 [1904]) fur sein Verfahren. (Mitt. Lebensmittelunters. u. Hyg. 5. 280—87.)

ROh l e .

H. Stremme, Ist die rationeUe Analyse in der jetzigen technischen Ausfuhrung 
noch allgemein giiltig? (Yortrag auf der II. Hauptversammlung der Techn.-wissen- 
schaftl. Abt. d. Yerbandes keramischer Gewerke in Deutschland.) Der Vf. ist der 
Meinung, daB die rationelle Tonsubstanzbest. nicht ais eine esakte Analyse ange- 
sehen werden kann. Fiir die Schwefelsauremethode stellt der Vf. folgende Leit- 
satze auf: Es ist diejenige Konzentration der HsSO« zu wahlen, welche einen kon- 
stanten Kp. hat. Die Temp. des Aufschlusses ist diese Siedetemp. Die Menge 
der H,S04 und Dauer des Vers. miissen sich nach der Loslichkeit der Tonsub- 
stanzen und nach der Angreifbarkeit namentlich der Alkalifeldspate richten. Zu 
yerwerfen ist das uber das Zerdriicken hinausgehende Pulyem der Tone vor Aus- 
fuhrung der Analyse. (Sprechsaal 47. 491—93. 23/7.) SchOn f e l d .

G. M alatesta und A. Germain, Uber die ąuantitatiue Bestimmung des Pyridins. 
Die wichtigsten alkalimetrischen und gewichtsanalytischen Methoden der Literatur 
werden eingehend besprochen. Die besten Resultate liefert die Fallung des 
Pyridins in alkob. Lsg. mit einer alkoh. CdC),-Lsg. und Rucktitration der nicht 
yerbrauchten CdCl2-Lsg. mit Vio'n- AgN03-Lsg. Zu beobachten ist hierbei, daB 
der A. mindestens 90%ig sein muB, und daB die Berechnung unter Zugrundelegung 
der Formel CdCl,-C5H5X fiir den gebildeten Nd. zu erfolgen hat. (Boli. Chim. 
Farm. 53. 225—29. 11/4. [9/2.] Mailand. Chem. Lab. d. Zollyerwaltung.) Gr im m e .

C. F. M uttelet, Bestimmung von Dexlrin und Zucker in Nahrungsmitteln. Die 
Methode des Vfs. gestattet die Best. der wichtigsten Zuckerarten in Marmeladen etc. 
neben Dextrin. Ais Ausgangsmaterial dient eine Stammlsg., die wie folgt bereitet 
wird: 20 g der gut gemischten Mittelprobe wird in lauwarmem W. yerteilt, resp. 
gelost. EingieBen in einen 200 ccm-Kolben, Scbale mit W. nacbspulen, FI. mit 
Bleiessig klaren und zur Markę auffiillen. Durchschutteln mit Tierkohle, blankes 
Filtrat mit festem NaHCOs entbleien und filtrieren. Mit dieser Stammlsg. werden 
nachstehende Bestst. ausgefuhrt: 1. R ed u z ie ru n g sv e rm 5 g en  der S tam m lsg . 
10 ccm auf 100 ccm auffiillen (Lsg. B). Best. de3 Reduktionsyermogens mit F e h - 
LiNGscher Lsg., die so eingestellt ist, daB 10 ccm =  0,05 g Inyertzucker sind. 
Reduzieren x  ccm Lsg. B 10 ccm FEHLINGsche L sg ., so enthalten 10 ccm Stamm-

lo3une -Offi ^  =  p Gramm Inyertzucker. Andererseits ist p  =  G -j- L
° x  X  10

(Gleichung I), wobei G =  Glucose, L  =  Layulose. — 2. R e d u z ie ru n g sy e r-  
m ogen d er S tam m lsg . nach  d e r  In y e rs io n . Inyertieren yon 10 ccm mit 5 ccm 
n. HC1, abkiihlen, neutralisieren durch Zusatz von 5 ccm n. KOH u. auffiillen auf 
100 ccm (Lsg. C). Best. des Reduktionsyermogens gegen obige FEHLiNGsche Lsg. 
Wurden fiir 10 ccm FEHLiNGsche Lsg. y  ccm Lsg. C yerbraucht, so ergibt sich 
fur 100 ccm StammlSsung nach der Inyersion ein Gehalt an Inyertzucker q ==
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.Pffi ^  E- Die Differenz p  — a ist =  Inyertzucker aus Saccharose.
V X 10

Das Gewicht an letzterer erhalt man durch die Recbnung: Saccharose =  S  =
(p — q) X  0,95. — 3. R e d u z ie ru n g sv e rm o g en  d er S tam m lsg. nach  der
V erzu ck eru n g  im A u to k lav en . 10 ccm Stammlsg. -)- 5 ccm n. HC1 im 100 ccm-
Kolben auf 50 ccm verd. nuter WatteverschluB 20 Min. im Autoklaven auf 110°
erhitzen, darauf abkuhlen, mit 5 ccm n. KOH neutralisieren und zur Markę auf-
fiillen (Lsg. D). Best. des Reduzierungsvermogens. Verbraucht werden fur 10 ccm
FEHLINGsche Lsg. z ccm Lsg. Es erg ib t sich alsdann fur den G ehalt an gebil-
, f T * , t \ j ■ tj . " 0,05 X 100 X  100 Tdctem lnvertzucker («i) dxe B erechnung m —  -----------— :— tr------ m  — a =  In-° z X  10

yertzucker aus Destrin, oder Destrin A =  (m — g) X  0,90. — P o la r is a t io n
d er S tam m lsg. Wird bestimmt im 2 dcm-Rohr bei 20°. Ist die Drehung der
vorhandenen Glucose =  o, der Layulose =  b, der Saccharose =  e und des Dex-
trins =  S, so ist die Gesamtdrehung jD =  a - f - 6 - | - c  +  ^  (Gleichung II). Das
Gewicht der Saccharose =  S  und des Deitrins =  A  ist bekannt. C ist =
66,5° X 2 X S  „ ------- ---  * 195° X 2 X A  „ A TT t-------- JÓO--------- =  1,33° X  o =  --------------------- =  3,90° X  A. Unter Em-

setzung der so gewonnenen Werte ergibt sich die Gleichung U l => D —(c -(- <J) =
a -f- & => d. Zur Best. der Glucose und Liivulose dienen also die Gleichungen
G -f- L  — p  u. a -J- b =  S. Sind a u. 6 die Drehungen von G u. L, so ist a —
+  53° X 2 X  G , , -93,50 X  2 X  i--------- -------------- =  1,06° X  G und b =  -----------^ ---------- =  — 1,87° L. —

Unter Einsetzung dieser Werte in Gleichung II erhalt man: S —  1,06 X  G—1,87 X L

oder G — —----^  ^  • Dieser W ert, in Gleichung I iibertragen, ergibt

d  +  (1,87 X (L . ’ , r  (1,06 X  P) — 8 A n  , rs
1,06 f  0 ’ 2,93 Un ^

gibt Beispiele fiir die Brauchbarkeit seiner Methode. (Ann. des Falsifications 7. 
372—80. Paris. Lab. Central de la Rćpression des Fraudes.) Grihme.

P ritzker, Uber den Nachweis von Ziegenmilch in Kuhmilch. (Vortrag auf der 
27. Jahresversamml. des Schweiz. Vereins analyt. Chemiker in Bern am 4—6/6. 
1914.) Vf. gibt eine zusammenfassende Darst. der Verhaltnisse und empfiehlt das 
STEiNEGGERsche Verf. (Landw. Jahrb. d. Schweiz 1904. 221) mit einigen Abande- 
rungen, die es sicherer und schneller ausfiihrbar gestalten. (Mitt. Lebensmittel- 
unters. u. Hyg. 5. 307—11.) RtłHLE.

B. A. van K etel, Die Konservierung von Milchproben mit Kaliumbichromat. 
Pkenol und Formalin fiir die Analyse. Die Konservierung von Milch mit Formalin 
und die Bestst. des Fettgehaltes wahrend einer langeren Periode ergaben folgendes: 
Formalin hat ais Konseryierungemittel nur einen beschrankten Wert. Die Leiehtig- 
keit, mit welcber Formalin mit EiweiBstoffen Additionsprodd. bildet, ist eine der 
Hauptursacben seiner Unwirksamkeit. Frische Milch bleibt langere Zeit mit 
Formalin unyerandert ais nieht frische Milch. (Pharmaceutiscb Weekblad 51. 975 
bis 981. 18/7.) SchOnfeld.

H. Nilgea, Vergleichende Fettbestimmwigen in Kasę nach den rolumetrischen 
Verfahren von Dr. Herramhof, Dr. Hes,se und dem gmichtsanalytischen Verfahren 
von Batzla/f. (Vgl. Molkereizeitung, Hildesheim 1913. 1665.) Die Unterss. ergaben, 
daB die nach Hep.RAMHOF (Molkereizeitung, Hildesheim, Nr. 36) erhaltenen Werte 

XVIII. 2. 66



954

zwar einwandfrei sind, daB man aber beąuemer nach dem Verf. yon H esse  (Mol- 
kereizeitung, Hildeaheim, 1913. 1665) arbeitet. (Vergl. auch K oo pek , Milehwirt- 
schaftl. Zentralblatt 42. 353; C. 1913. II. 458.) (Milchwirtschaftl. Zentralblatt 43. 
425—30. 15/8. Giistrow. Milchw. Zentralatelle u. Molkerei-Lehraust. f. Mecklenburg- 
Schwerin.) RUHLE.

W. Fahrion, Zur Vereinheitlichung der Fettanalyse. Vf. bespricht die Ergeb- 
nisse einer Uutersuchungsreihe, die von yerschiedenen Analytikern an den gleichen 
Fetten, die samtlich fiir die Gerberei von Bedeutung waren, ausgefuhrt wurde, und 
wobei die SZZ., VZZ., Jodzahlen und das Unyerseifbare bestimmt, und auch die 
Degrasanalyse beriicksichtigt wurde. Yf. erortert die Unterscliiede in den Ergeb- 
niasen der einzelnen Analytiker untereinander, dereń Ursachen und die zu dereń 
Verhutung oder EinschrSnkung zu ergreifenden MaBnahmen. (Collegium 1914. 599 
bis 610. 1/8. [18/7.] Feuerbach-Stuttgart.) R iIh l e .

E ngine  Isnard, Unmittelbare Butteruntersuchung. Bestimmung des Nichtfetłes. 
Vf. benutzt folgende Methode zur Best. des Butłerfełłes und des Nichtfettes in der 
Butter: 2—3 g ( =  Q) der nieht geachmolzenen Butter werden in einer Porzellan- 
schale mit 10 ccm W. gesehmolzen. EingieBen in einen Seheidetriehter, Schalc 
abermals mit 10 ccm W. erhitzen und letzteres in den Seheidetriehter geben. Ab- 
kiihlen auf 35°, Schale mit 20—30 ccm A. ausspiilen u. ath. FI. zur wsa. FI. geben. 
Vorsichtig und anhaltend schiitteln, 1/i Stde. stehen laaaen. Man hat dann eine 
klare, ath. Fettlag., iiber der mit Caseinflocken durchsetzten wss. FI., welch letztere 
abgelassen wird. So oft mit W. nachwaacben, bis alles Casein entfernt ist. Darauf 
ath. Lsg. abdunsten, Riickatand trocknen u. wagen. B  =  Butterfett. Wss. Lsg. 
dureh ge,wogenes und trocknes Filter filtrieren, Riickstand mit W., dann mit A. 
auswaschen. Filter -|- Nd. 1 Stde. bei 80° trocknen und 2 Stdn. im Vakuum uber
H,S04 stehen lassen. Differenz zwischen Gesamtgewicht und Filtergewicht =  Ca
sein (C). Filtrat abdampfen, bei 80° trocknen und wagen. Man erhalt so die 
Summę von Lactoso, Albumin und Salzen =  P. Bei Rotglut yeraschen. Ge- 
wicht =  P 1. P —P 1 ==■ Laetose +  Albumin. Den Gehalt der Butter an W. (iaf) 
erhiilt man nach der Formel H  =  Q — ( B +  C -(- P). (Ann. des Falsifications 7. 
369—71. Juli. Sidi Bel-Abbża. Militarhospital.) Ge im m e .

A. Besson, tfber den Nachweis von Kapokol. (Vortrag auf der 27. Jahresyer- 
samml. des Schweiz. Vereins analyt. Chemiker in Bern am 4—6/6. 1914.) Bei zwei 
Kapokolen fand Vf. fiir:

Fett Fettsaurcn
D.100   0,8690 u. 0,8710 —
Refraktion bei 4 0 ° ................................. 57,6 u. 58,7 47,0 u. 48,1
YZ............................................................. 192,3 u. 189,2 186,3 u. 198,4
Jodzahl ............................................  95,98 u. 95,41 98,7 u. 112,3
Siiuregrad ....................................... 0,53 u. 0,62 —
SZ......................................................  — 163,3 u. 189,8.

Die Farbenrkk. nach Be l l ie r  und auf Furfurol fielen negatiy, die Rk. nach 
A llen  fiel nieht ausgeaprochen aus, dagegen trat die Rk. nach H a ł ph en  viel 
starker ala bei Cottonol ein. Zur Unterscheidung des Kapokols vom Cottonol 
empfieblt Vf. das Verf. von Mil l ia u  (C. r. d. 1'Acad. des sciences 139. 807; C. 
1905. I. 124). Yf. yerwendet dazu aber nieht die Fettsauren, sondern das Ol 
selbst; bei Ggw. von 0,5°/o Kapokol und Verwendung von 2°/0ig. alkoh. AgNO,- 
Lsg. entstand nach 15 Min. noch eine deutliche Brauufiirbung, die auch bei 0,250/0
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uoch gut sichtbar war, wahrend Cottonol unter denselben Bedingungen nur eine 
gelbere Fiirbung gibt. (Mitt. Lebensraittelunters. 11. Hyg. 5. 303—6.) RUhle.

W. H erb ig , Zur Untersuchung der Tiirkischrotóle. Ea wird ein neuea Verf. 
zur Unters. der Tiirkischrotóle beachrieben, welches auf der analytischen Verwertung 
der Einw. von Aceton beruht. Die Na-Salze der Fettsiiuren und der Sulfofettsauren 
aind swl. in k. Aceton; dadureh gelingt die quantitative Trennung vom Neutralfett 
(Einzelheiten im Original). Die Yerhaltniazahl, verbunden mit der Featatellung 
des Wasaergehalteś, der VZ. dea urspriinglichen Óles, der Beat. des Gesamtfettea 
und der gebundenen HsS04, bereehnet auf wasaerfreiea Ol, geben einen guten Ein- 
blick in die Konstitutiou dea Olea, und dieae Zahlen konnen bei der vergleichenden 
Abschiitzung yerschiedener Óle von ausschlaggebender Bedeutung sein. Monopol- 
seife spaltet ebenfalla beim Kochen mit HC1 die gebundene HC1 yollstiindig ab. 
(Farber-Ztg. 25. 169—71. 1/5. 194—96. 15/5.) Schónfeld .

0. B anninger, Die Bestimmung des freien Atzalkdlis und Alkalicarbonats in 
Seifen. Durch Kombination der Methoden von DAVIDSOHN, W eb er  und HuGGEN- 
BERG (vgl. Ztachr. f. augew. Ch. 27. 11; C. 1914. I. 703) gelangte der Vf. zu der 
folgenden Methode, welche vom Vf. zur Best. des Atzalkalis und des Alkalicarbonats 
in Seifen empfohlen wird. 5 g Seife werden in 150 ccm 50°/0ig. A. gel. Die Lag. 
wird rasch uud yollstiindig abgekiihlt und ohne zu filtrieren unter Umriihren mit 
Ynj-n. HCl (Pheuolphthalein) titriert (=  a). Reagiert die Seifenlsg. aauer, so ist 
freie Fettsaure zugegen, welche mit 7io'u- KOH (Phenolphthalein) beatimmt wird. 
In einer zweiten gleichen Probe werden nach dem Abkuhlen 25 ccm 10°/oig. BaCl2- 
Lsg. unter Schiitteln zugesetzt und mit '/io'n- HCl (Phenolphthalein) langsain titriert 
( =  b). b =  freies Atzalkali, a — b =  die Halfte des Alkalicarbonats. (Seifen- 
fabrikant 34. 866—67. 5/8.) SchOn f e l d .

Gr. F rom m e, Uber die Wertbestimmung von Safran. 1. Beat. d er unl. Be- 
s ta n d te i le  dea S a fran s . Daa Verf. besteht darin, ca. 0,2—0,3 g getrockneteu, 
fein zerriebenen Safran nacheinander mit PAe., A., W., ammoniakalischem und 
salzsaurem W. bei Waaaerbadtemp. auazuziehen und den unl. Riickatand zur Wii- 
gung zu bringen. Der Gehalt an in PAe. 1. Bestandteilen wurde bei reinem Safran 
zu ca. 5% gefunden. Nach yollstandiger Extraktion hinterlaBt reiner Safran etwa 
16°/o Riickstand. Letzterer gibt 4,8°/0) auf rcinen Safran bereehnet: 0,77%) san- 
dige, zum groBten Teil in SS. unl. Asche. — 2. B est. des a is B esch w eru n g s- 
m itte l  dem S a fra n  z u g e se tz te n  Z uckers. Man beschickt oin kleines MeB- 
rohrehen mit 1—1,5 ccm W., schiittet auf dieses nach und nach 0,5 g des getrock- 
neten, gepulyerten Safrana, fiillt mit W. bis zu 5,1 ccm auf, schiittelt kraftig durch, 
erhitzt 10 Minuten in fast sd. W. und yergart 0,5 ccm der klaren FI. =  0,05 g 
Safran mit etwas frischer Hefe und einer Spur Weinsiiure in einem geeigneten 
Gilrungaaaccharometer. Reiner Safran zeigt hierbei 6—7°/0 yergorenen Trauben- 
zucker an. Reicht die yorhandene Safranmenge nicht aua, ao muB man die Safran- 
probe direkt yergaren, was aber weniger sichere Resultate gibt. (Apoth.-Ztg. 29. 
737—39. 19/8. Halle a. d. S.) • D usterbehn .

Adolf Jo lles, Kleine Beitrage zur Mcthodik der Harnuntersuchung. ICine 
empfindliche Probe zum Naćhweis von Albumin im Harn. Im AnschluB an die 
Ausfuhrungen von O. M ayer (Ztschr. Allg. Óaterr. Apoth.-Yer. 51. 447; C. 1913.
II. 1620) teilt Vf. mit, daB er im Jahre 1912 seine ąualitatiye EiweiBprobe (Ztschr. 
f. physiol. Ch. 32. 361; C. 1901. II. 134) zum Zwecke der feineren Differenzierung 
yon Albumin in solchen Harnen, die reich an Mucin und Nucleoalbumin sind, ab-

66 *
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geandert u. die sog. Drei-Glaserprobe empfohlen habe. Drei Reagenaglaser werden 
je mit 5 ccm des filtrierten Harns besehiekt: Glas 1 u. 2 erhalten je 1 eem 30%'g- 
Eaaigaaure, Glas 1 auBerdem 5 eem EiweiBreagens (10 g HgCI,, 20 g Citronensaure, 
20 g NaCl, 500 g W.). Die Glśiser 2 und 3 werden mit dest. W. bis zu gleicher 
Hohe wie Glas 1 aufgefiillt. Man aehuttelt durch und vergleicht gegen einen 
dunklen Hintergrund. Stellt man Glas 3 zwischen Glas 1 und 2, so kann man 
einen Triibungaunterschied zwischen 1 und 2 wesentlich leichter erkennen und so 
quantitativ nicht bestimmbare Albuminmengen zuyerlasaig in geringe Bpuren, 
Spuren u. deutliche Spuren unterscheiden. Bei Ggw. von Albumin neben Eiter ist 
1 stiirker getriibt ais 2. Zur Unterscheidung von Mucin und Nucleoalbumin ist es 
zweckmiiBig, 2 mit dest. W. weiter zu yerdiinnen; eine Zunahme der Triibung weist 
auf Nucleoalbumin hin. Alkal. Harne sind vor Anstellung der Probe yorsichtig 
durch verd. HNOa schwach anzusauern. Jodhaltiger Harn gibt einen Nd. von 
HgJS) der sowohl in A., ais auch im OberachuB des Reagensea 1. ist. Ein Gehalt 
des Harns an Bromiden stort nicht. Die Rk. liiBt Albumin im Verhiiltnis von
1 :120000 erkennen.

Das von O. MAYER angegebene Verf. zur quantitativen EiweiBbeat. gibt nach 
den Beobachtungen des Vfa. in yerd. eiweiBhaltigen Harnen brauchbare Resultate, 
dagegen liefert es in konz. eiweiBhaltigen Harnen, die reich an Nucleoalbumin 
sind, ferner in eitrigen und eitrig-schleimigen, in blutigen und ikteriscben Harnen 
ungenaue Resultate. In solchen Fiillen empfiehlt aich nur die Ausfiihrung der 
gowichtaanalytiachen Methode, wobei man da? Resultat am besten auf die Tages- 
menge umrechnet. (Apoth.-Ztg. 29 . 706—8. 5/8. Wien.) DtJSTERBEHN.

A. Desgrez und R. Moog, U ber eine Methode zur Bestinimung des Hamstoffs. 
(Vgl. A. Desgkez und F e u il l iź , C. r. d. l’Acad. des sciences 153. 1007; C. 1912.
I. 51.) Yff. haben die 1. c. beachricbene Arbeitaweise derart abgeandert, daB sie 
jetzt nur noch das Ureometer (Fig. 18) mit Chlf. fiillen, im ubrigen aber in einer 

mit W. gefullten Wannę arbeiten. Dem Reagens wird ais 
Katalysator Kieselgur zugeaetzt. Zur Bereitung dea Rea- 
genses loat man 50 g Hg in der Kalte in 100 g HN03 von 
36° Bś., schiittelt andererseits 1 g Kieselgur mit 100 g W. 
kraftig durch, laBt eine Minutę absetzen uud verdiłunt bei 
Bcdarf die iiberstehende FI. mit dem gleichen Yolumen 
der Hg-Lsg. — Um den App. zu fiillen, nehme man ihn 
in die linkę Hand, yerachlieBe die Offnung O mit dem 
Finger und gieBe daa Chlf. in den Trichter E ,  dessen 
Rohre in die Bohrung des Hahnea B  hineinragt. Sobald 
die Oberflśiche der FI. die Mitte von A  erreicht hat, nehme 
man den Trichter weg und lasse das Chlf. durch vor- 
sichtigea Liiften dea Fingera in B  hineinflieBen. Nun- 
mehr schlieBe man den Hahn R, bringe nacheinander die 
zu analysierende FI., das Waschwasaer u. daa Reagens in 
den App. u. hangę diesen in die mit W. vou ca. 25° gefullte 
Wannę. Handelt ea sich um die Unters. von Harn, so nehme 
man 1 ccm deaselben, wasche mit 2 ccm W. nach u. aetze 
6 ccm Reagens zu. Nach 30 Min. langer Einw. achiittelt 

man die Fil. in Zwiachenraumen von je 2 Min. zwei- bis dreimal durch, wśiacht 
das Gas mit 150 ccm W., welches man durch A  in den Apparat einflieBen liiBt, 
darauf unter Zusatz von 2 ccm zur Halfte mit W. verd. Kalilauge, bringt das 
Chlf. in beiden Schenkeln auf die gleiche Hohe und liest in ublicher Weise ab. 
(C. r. d. l’Acad. des sciences 159. 250—53. [20/7.*].) DOst e r b e h n .

Fig. 18.
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M. Bernard, Bestimmung der Harnsaure im Harn. Vf. empfiehlt die Methode 
von SlCORIANl mit folgender Abanderung. 100 ccm des event. zuvor vom EiweiB 
befreiten Harna yersetzt man mit 4 g NH4C1, laBt mindeatena 3 Stdn. atebeu, 
filtriert den Nd. an der Saugpumpe ab, wascht mit etwas h. 96%ig. A. nacb, loat 
ihn auf dem Filter in 30 ccm h. Y^-n.JKalilauge auf, wascht 4—5-mal mit einigcn 
ccm h. W. aus, kocht die Lsg., bis die Diimpfe rotea Lackmuspapier nicht mehr 
blauen, u. titriert nach dem Erkalteu mit Vio'n- H2S04 in Ggw. von Phenolphthalein 
zuriick. Die Resultate stimmen mit denjenigen nach LUDWIG-SALKOWSKI fast 
uberein. (Apoth.-Ztg. 29. 715—16. 8/8. Miilhausen i. E.) DUst e r b e h n .

W. Appelius und E.. Schmidt, Cinchonin zum Naehweis von Sulfitcellulose in 
Gerbstoffausziigen und Ledern. Gerbstoffausziige der reinen Gerbmittel geben mit 
CinchoniuBulfatlsg. in der K a lte  Ndd., die Bich in der H itze  wieder vollkommen 
losen. Auch Sulfitcelluloaeextrakte geben damit Ndd., die sich in der Hitze zu 
einer unl., ganz eigenartigen, braunschwarzen M. zusammenballen. Damit kann 
nicht verwechselt werden eine in der Hitze bestandige geringe Trtibung sulfitierter 
Gerbatofiausziige; kocht man diese abor vor Zugabe der Cinchoninaulfatlsg. mit 
HC1 auf, filtriert und aetzt nun zum klaren Filtrat die Cinchoninsulfatlsg., ao Bind 
dann auch die erhaltenen Ndd. in der Hitze klar 1. Man verfahrt bo, daB man 
100 ccm Gerbmittelauszug von Analysenstarke mit 5 ccm 25°/0ig. HC1 kurze Zeit 
kocht und abkiiblt. Ein Nd. wird abfiltriert und 50 ccm des klaren Filtrats mit 
20 ccm der Cinchoninaulfatlsg. (5 g Cinchonin [K a h lb a u m ] werden in 100 ccm W., 
unter Zugabe starker HaS04 bis zur Lag. gel. und auf 1 1 verd.) veraetzt. Ent- 
steht ein Nd., ao wird erhitzt. Pyrogallolgerbstofle und die meisten Protokatechin- 
gerbstoffe geben, wenn vorher, wie angegeben, mit HC1 gekocht wurde, mit Cin- 
choninsulfatlsg. weder in der Kiitte, noch in der Wiirme Ndd. Neradol D (vgl. 
STIASNY, Collegium 1913. 597; C. 1914. I. 86) gibt damit auch einen in der Hitze 
unl. Nd., der aber mit dem der Sulfitcellulose nicht zu yerwechaeln ist.

Zur Unter8cheidung zwischen Neradol D und Sulfitcellulose in Ledern dient 
•p-Diazonitroanilin. Man gibt zu 50 ccm der Gerbstofilsg. von Analysenatarke oder 
dea Lederauazuges 15 ccm Diazolsg. (vgl. TsCHIRCH und E d n e r , Arch. der Pharm. 
245. 150; C. 1907. I. 1811), filtriert, wenn ein Nd. entsteht, und uberBiittigt mit 
NaOH. Bei Ggw. von Neradol D tritt eine starkę blutrote Farbung auf. Bei 
Ggw. von sehr wenig Neradol D gieBt man die Lsg. nach der Filtration auf Fil- 
trierpapier, laBt eintrocknen u. betupft mit NaOH. (Collegium 1914. 597—99. 1/8. 
Freiberg i. Sa. Lab. d. Deutschen Gerberschule.) RUhle.

W alter James, Durchgerbungszahl. Es iat sehr leicht moglich, daB Leder, 
die iihnlicho Aualysen und damit iihnliche Durchgerbungszahlen geben, hinsichtlich 
ihrer Gute sehr yerschieden sein konnen; die Beurteilung auf Grund der Analyse 
kann daher leicht zu Irrtiimern fiihren. Es riihrt dies daher, weil bei der Best. des 
Gerbstoffa im Leder nicht zwischen dem eigentlichen, die Gerbung bedingenden 
Gerbstoffe und sonstigen unl. organischen Stoffen unterschieden wird, letitere viel- 
mehr ztisummea mit ersterem bestimmt werden. Die Durchgerbungszahl ist des- 
halb vou geringem Werte fiir die Beurteilung der Gilte eines Ledera. (Collegium
1914. 617—18. 1/8.) KOhle.

Alfred Wóhlk, Vergleichende Untersuchungen einiger Randelssorten von Pfefjer- 
minzól, nebst einer Kontrolle der gewdhńlichen Mentholbestimmung. (Vgl. H. Tnosts, 
Ber. Dtsch. Pharm. Ges. 20. 424; C. 1911. I. 238.) Bei der Reinigung mehrerer 
Pfefierininzole machte Vf. folgende Beobachtungen. — PfefFerminzol lUst aich durch 
Yakuumdest. ohne bemerkenawerte VerluBte reinigen, jedoch hat diese Methode
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keine Vorteile vor der Dest. mit Wasserdampf. Ob Spuren von aromatisehen Be- 
standteilen fortgehen, liiBt sich nicht entscheiden. — Bei Beurteilung eines Pfeffer- 
minzoles ist auf dessen Loslichkeit in 70%ig. A. Riicksicht zu nehmen. — Die Best. 
yon freiem u. gebundenem Menthol nach der Methode von POWER u. K leb er  ist 
fur die Prasis sehr geeignet. — Zwischen den physikalischen u. chemischen K011- 
stanten eines Pfefferminzoles laBt sich in Ubereinstimmung mit POWER u. K leb er  
kein berechenbares Verhaltnis auffiuden. (Ber. Dtsch. Pharm. Ges. 24. 292 — 303. 
[16/5.] Kopenhagen.) DOst e r b e h n .

C. G rim aldi und L. P rossia, Naćhweis und Bestimmung non Petrolderivaten 
in Terpentinolcn. Der Nachweis von Petrolderivaten in Terpentinól beruht darauf, 
daB alle Terpentinole, da sie hauptsachlich aus Pinen bestehen, yon Queeksilber- 
sicetatlsg. angegriSen -werden, wahrend die Teerderiyate, ebenso wie die leichten 
Mineralole, nicht durcbweg damit reagieren. Von diesen zeigen nur einige zum Teil 
geringe Rk.; hierzu sind auch die ungesattigtenKW-stoffe derAthylenreihe zu rechnen. 
Bei Ausfuhrung der Methode gibt man in einen Kolben, dessen Hals eine 10 ccm- 
Teilung beaitzt, 75 g Quecksilberacetat, 200 ccm W., 100 ccm Eg. u. 10 ccm des zu 
untersuchenden Oles. Dann erwarmt man mit RiickfluBkiihler auf dem Wasserbad 
von 80° 2 Stdn. lang. Nach dem Abkuhlen gibt man tropfenweise verd. HN03 
(2 Vol. HNOj, D. 1,4, auf 1 Vol. W.) bis zum Nullpunkt zu. Wenn die Oltropfen 
an die Oberfluche gestiegen sind, liest man das Vol. der Olmenge ab, multipliziert 
den Wert mit 10, wodurch man den Prozentgehalt de3 zugesetzten Yerfalschungs- 
mittels erhalt. Alle Terpentinole geben bei dem Verf. eine yollkommen homogene 
FI. ohne Oltropfen; bleibt ein Gemisch olhaltig, so liegt Mineralol vor. Die kleinste 
Menge an nachweisbarem Bzn. schwaukt zwischen 6—12°/0, bei Terpentinolersatz- 
mitteln aus Mineralolen zwischen 8—10% und bei Petroleum betragt sie 10%. 
(Ohem.-Ztg. 38. 1001—2. 8/8. Verona.) J ung .

S . K obert, Uber die Bewertung der Digitalispruparate mit Eilfe biologischer 
Methoden. 1. U ber die B e w e rtu n g  der D ig i ta l is p ra p a ra te  m it H ilfe  des 
h a m o ly tis c h e n  V ers. Die Infuse aus getrockneten Blattern yerschiedener Her- 
kunft erwiesen sich ais nicht hiitnolytiscli wirkend; gut getrocknete Bliitter ent- 
halten also keine freien, in W. 1. Saponinę wirksamer Art. Das gleiche ergab 
sich fur das Digifolin „Giba“. Die aus frischen Blattern und 96%ig. A. im Ver- 
hśiltuis 1 : 10 hergestellten KOBERTsehen Tinkturen wirkten mit einer Ausnahme 
Bliitter aus dem Schwarzwald) gleichfalls nicht hiimolytisch, wahrend die offizi- 
nellen Tinkturen ausnahmslos hamolytische Eigenschaften besaBen. — 2. U b er 
d ie  B ew ertu n g  von D ig i ta l is p r i ip a ra te n  m it H ilfe  des W a sse rfro sc h -  
vers. Die Verss. am Wasserfrosch — dieselben rnussen auf 24 Stdn. ausgedehnt 
werden — ergaben, daB die schwachste KOBERTache Tinktur stiirker wirkte, ais 
die starkste offizinelle Tinktur. Ferner waren die aus Oktoberblattern bereiteten 
Tinkturen merklich starker, ais die aus Sominerblattern bereiteten. Die Behaup- 
tung H ir o h a s h ib , daB Blutentinktur starker wirke, ais Bliittertinktur, hat sicb 
nicht bestatigt. Die Wirksamkeit der Blatter nimmt beim Lagern ab; am besten 
trocknet man die Blatter im Vakuum mit steigender Temp. Auch bei den Tink
turen geht die Wrkg. auf das Herz mit der Zeit zuriick, jedoch bei den KOBERT
sehen Tinkturen in geringerem MaBe, ais bei den offizinellen. Weniger wirksam 
ais die KOBERTsche Tinktur ist auch das Digifolin. — Ausfuhrliche Angaben 
tindet man in der Diss. von H er b er t  W a l t e r . (Apoth.-Ztg. 29. 761—63. 2/9.)

DOst e r b e h n .
A. Kertess, E in neues Yerfahren zur Priifung der Festigkdt von Tuchen. Das 

Verf. besteht darin, daB die Tuche erst mit HC1 und dann mit A. yorbehandelt
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werden, so daB einerseits die ihnen anhaftenden Salze und Fette entfernt werden, 
andererseita ein yolliges Durehtranken der Tuche bewirkt wird. Solche Tuche 
liefern bei der PrUfung auf einer Scbabmaschine sehr gute Vergleichsresultate 
(vgl. Tabellen im Original). (Farber-Ztg. 25. 257—61. 1/7.; Chem.-Ztg. 38. 752 bis 
754. 11/6.) SchOn f e l d .

W. Zanker und K arl Schnabel, Die Fesłstellung schddigender Bestandłcile 
auf Textilfasern durcli Ubertragung. (Vgl. Farber-Ztg. 24. 260; C. 1913. II. 907.) 
Man ubergieBt 15—20 g der zu untersuchenden Probe in einer 200 ccm fassenden 
Platin- oder Quarzschale mit ca. 100 ccm dest. W. u. dampft zusammen mit 2,5 g 
rohem Baumwollgarn auf dem Wasserbade so weit ein, bis die gesamte FJ. von 
beiden Stoffen gleicbmaBig aufgenommen worden war. Es ist zweckmaBig, das 
Versuchsgarn in die zu untersuchende Probe moglichst hineinzuwiekein. In dem 
zuniichst yorhandenen groBen UberschuB von W. werden dic auf der Probe be- 
iindlichen wasserloslichen Salz- und Sauremengen so weit gelost, daB sio beide 
Materialien gleichmśiBig durehtranken. Es folgt dann ein vollstiindiges Nachtrock- 
nen des Stranges an der Luft und einstundiges Erhitzen auf 110°. Darauf wird 
daa so bebandelte rohe Baumwollgarn auf eine et w a eingetretene Scbiidigung ge- 
priift. Um bei geringen Schiidigungen ein sicheres Urteil zu gewinnen, stellt man 
gleichzcitig mit der Ubertragungsprobo einen blinden Vers. an. (Fiirber-Ztg. 25. 
308—11. 1/8. Barrnen. Fiirbereischule.) P r a g er .

Teehnisclie Ciiemle.

P. R ohland, Uber Entfarbungspufoer. Vf. bespricht die Eigenschaft gewisser, 
in der Natur vorkommender Silicate, in Beriihrung mit W. oder Laugen Kolloid- 
stoffe zu bilden, und kompliziert zusammengesetzte kunstliche oder natiirliche Farb
stoffe, kolloid geloste Stoffe wie Stiirke, Dextrin, Proteinę, ferner ungesattigte 
KW-stofie, Fette, Ole durch Adsorption zu binden. Vf. empfiehlt die Verwendung 
solcher naturlich vorkommender Silicate ais Entfarbungapulver. (Farbenzeitung 19. 
2473—74. 15/8. Stuttgart.) P r a g e r .

0. W entzki, Zur Theorie des Bleikammerprozesses. Antwort auf die Einwande 
von H em pel  (S. 360). Der Vf. halt aeine Behauptungen aufrecht. (Ztschr. f. an- 
gew. Ch. 27. 512. 28/8. [10/7.].) J ung .

W illiam  Crookes, Die Herstellung von Augenschutzgldsern fur Br Ulen. Durch 
Zusatz von Metalloxyden, Kohle oder Schwarzem Biotit zu einem Natronglas w ur
den mehr al8 250 Gldser dargestellt, die nach dem Schleifen auf ihr Verhalten 
gegen Strahlen untersucht wurden. Im Original findet man die Zus. von Glasern, 
welche dia Warmestrahlen oder die ultravioletten Strahlen gut absorbieren, ferner 
solche, welche die sichtbaren Strahlen gut hindurchlassen oder den Grlanz des 
Lichtea vertnindern. (Chem. News 109. 265—67. 5/6. 277—80. 12/6. 289—91. 19/6. 
301—2. 26/6. [13/11.* 1913.].) F r a n z .

R einhold R ieke und W alte r Steger, Uber den WarmeausdehnungsJcoeffizienten 
von Glasuren. I . Die Beatst. der Ausdelmungskoeffizienten einer Reihe von Gla- 
suren verschiedener Zua. fuhrten zu folgenden Schluasen. Die fiir den Ausdehnungs- 
koeffizienten gemeasenen und mittels der WlNKELMANN-SCHOTTschen Konstanten 
errechneten Werte zeigen erhebliche Differenzen, und zwar iat der gemessene Wert 
kleiner; der Unterschied ist bei den verschicdenen Glasuren nicht gleieh (es wurden
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bleireiche, bleifreie Porzellau- und Steiuglasuren etc. unters.) Bei derartigen Gla- 
suren scheint es ausgeschlossen zu B ein ,  den Ausdehnungskoeffizienten mit Hilfe 
yon Konstanten aus der chemischen Zua. berecbnea zu konnen. Das Verhalten 
einer Glasur gegeniiber dem Soberben hangt nicbt allein von der GroBe des Aus- 
dehnungskoeffizienten, sondern sehr weseutlich von anderen physikalischen Eigen- 
sehaften ab, yon denen in erster Linie die Elastizitiit in Betracht kommt. Bei 
ganz yerscbiedener Zus. kann man Glasuren von praktiseb gleiehen Ausdehnungs
koeffizienten herBtellen. Schlusse auf die zahlenmaBige Abhangigkeit des Aus- 
dehnungskoeffizienten einer Glasur von ihrer chemischen Zus. lassen sich aus den 
bisherigen Messungen nieht ziehen. (Spreehsaal 47. 441—43. 2/7. 457—59. 9/7. 
476—78. 16/7. Chem.-techn. Versuchsanstalt Kgl. Porzellan-Manuf. Charlottenburg.)

SchOn f e l d .
P. OberhofFer, Fortschritte der Mełallographie. Bericht iiber die Ver6ffent- 

lichungen von Januar bis Marz 1914. (Stahl u. Eisen 34. 1299—1303. 30/7. 1348 
bis 1352. 6/8.) P f l Ock e .

B ernhard  Osann, Mollerberechnung und Schlackenkonstitution. Vf. gibt eine 
zusammenfassende Darst. der geschichtlichen Entw. der Mollerberechnungsverff. 
(Stahl u. Eisen 34. 1450—56. 3/9. Clauathal. EiBenhuttenmann. Inst. der Berg- 
akademie.) GKOSCHUFF.

Alfred GeiBel, Festigkeitsergebnisse bei Yerwendung deutsehen kohlenstoffarmen 
BohHsens. Verss. zur Feststellung der Biege-, Zug- u. teilweise der Druck-Festig- 
keiten von mit kohlenstoffarmem Sondereisen erzeugtem QualitiitsguB haben ge- 
zeigt, daB durch Aufnahme von kohlenstoffarmem Boheisen in die Gattierung eine 
weaeutliche Vergiitung des GuBeiBens in der Weise erzielbar ist, daB bei 15°/0 
Zusatz die Festigkeit um etwa ein Viertel ihres Wertes gesteigert werden kann. 
Der Zusatz gróBerer Mengen kohlenstoffarmen Roheisens ergibt eine entsprecheude 
Steigerung der Festigkeit. Graphisehe Darstellung u. Zahlentafeln der Ergebnisse 
bei den Festigkeitsprufungen im Original. (Stahl u. Eisen 34. 1291—94. 30/7. 
Soden im Taunus.) PFLttCKE.

Hans Meyer, Uber dic Warmebehandlung der perlitischen Nickelstdhle. Vf. 
untersucbte nach der mikrographischen Methode den EinfluB eines Gehaltes an Mn 
und Ni auf die Temp. der beginnenden Ferritabscheidung. Diese Temp. ist nach 
Yf. vollkommen ausreichend, um GuBstruktur und Oberhitzungserscheinuugen zu 
beseitigen. Bezuglich der Einzelheiten miissen Interessenten auf das Original ver- 
wiesen werden. (Stahl u. Eisen 34. 1395—1405. 20/8. 1456—61. 3/9. Witten und 
BreBlau. Eisenhuttenmann. Inst. der Teebn. Hochsehule.) GKOSCHDFF.

B. H aas, Zerlcgung der Alaune in ihre Bestandteile. Es wird die technisehe 
Zerlegung von Chromalaun dureh Behandlung mit Oiyden oder Carbonaten der 
alka). Erdmetalle oder Erden beachrieben. Die Cirbonite yormitteln eine yorteil- 
haftere Umsetzung ais die Oiyde, und die nassen Verff. eignen sich besser ais die 
trockenen. Von den Carbonaten sind reine Kilk- oder Dolomitsalze beispielsweise 
in Form gemahlencn Kalksteins, Kreide, Scblśimmkreide oder gemahlenen, bezw. 
hydratisierten C*lciumoxyds zu empfehlen. (Cbem.-Ztg. 38. 993. 6/8.) JołJG.

H erzfeld, Sind die sogenannttn unbestimmbaren Verluste in der Rohzucker- 
fabrikation au f optisch-aktive Nichłzuckerstoffe zuriickzufuhren? (Vortrag auf der 
Generalversammlung des Vereins der deutsehen Zuckerindustrie zu Dresden am 
28/5. 1914.) Es werden hier stets Polarisationsyerluste, nieht wirkliche Zucker-
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verluste gemeint, und soli die Frage ofłen gelaasen werden, ob die Polarisations- 
verluste auch mit Zuckeryerlusten yerbunden sind oder nur auf Drehungsanderungen 
der vorhandenen aktiyen Stoffe beruhen. Das Ergebnis der Ausfuhrungen ist zu- 
sainmengefafit, daB die unbestimmbaren Yerluste nicht yollstandig auf optisch- 
aktive Nichtzuckerstoffe und dereń Veranderungen zuruckgefiihrt werden kónnen. 
Durch dereń Ggw. kann vielmehr nur der kleinste Teil der Verluste erklart werden; 
fiir den groBeren Teil, wahracheinlich 0,3—0,4°/0, muB eine Ursache yorhanden 
aein, die zurzeit noch unbekanpt iB t. (Ztachr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 1914. 684 
bia 694. 29/8.) RttHLE.

E. K noevenagel, Uber Acetylcellulosen. Vortrag iiber die 11. oder acetonlós- 
lichen Acetylcellulosen. Der Vf. beapricht die bekannten Verff. zur Darst. 11. Acetyl-- 
cellulosen und ferner gem einschaftlich mit V. M artius angestellte Verss., welche 
zeigten, daB acetonunl. Acetylcellulosen mit Esaigester, Bzl., Aceton, A., Amyl- 
alkohol, Athylcnbromid, Acetylentetrachlorid, Cycloheianon usw. beim Erhitzen auf 
Tempp. iiber 100° in yolliger Abweaenheit yon W. und ohne Ggw. eines Kataly- 
aators in 11. Acetylcellulosen umgewandelt werden. Gleichzeitig beobachtete der 
Vf. mit H. D ieterich, daB diese Prozeaae durch geeignete Katalysatoren beschleu- 
nigt werden konnen, daB man aber atark yeraeifende Wrkgg. yermeiden muB, wenn 
die hier yorliegenden typiachen Veranderungen durch mehr oder weniger etarkes 
Erwarmen der Acetylcelluloae vor sich gehen aollen. Ais Umwandlungsbeschleu- 
niger haben sich  neutrale oder saure Salze ais brauchbar erwiesen, soweit nicht 
achon das Losungamittel allein beachleunigend wirkt. Die Ggw. von W. ist nicht 
erfordurlich. Wird W. aber ganz ausgeschloBBen, so wird der ProzeB erheblich 
yerzogert. Genaue Unterss. haben ergeben, daB die Acetylzahl der Acetylcellulose 
beim Eintreten der Acetonloalichkeit selbst bei Anwendung yon Bisulfaten in Ggw. 
von W. noch kaum heruntergegangen iat, daB ferner die Kupferzahl der 1. Acetyl- 
cellulose nicht hoher, sondern eher niedriger gefunden wird, ais fiir die unl. Acetyl
cellulose. Erst im apśiteren Verlauf der Rk. findet ganz allmahlich Veraeifung, 
aber steta ohne hydiolytiachen Abbau dea CelluloBemolekiils statt. (Ztschr. f. an- 
gew. Ch. 27. 505—9. 28/8. [19/6.].) Ju n g .

Hugo Dubowitz, Uber die Farbstoffe der Fette. Vers8. mit Knochenfett und 
die Untera. der aua den Unterlaugen der Seifenfabrikation gewonnenen Fette be- 
weigen, daB die Farbstoffe der Fette aus den Oxyfettsauren nahestehenden Stoffen 
beatehen und Belbst aus den Fettsauren dea Fettes herriihren. Sie sind chemiach 
den Fettsauren sehr abnlich: B ie yermengen sich miteinander, die Loaungsmittel 
aind die namlichen, sind durch Laugen yerseifbar. Sie werden jedoch aus glycerin- 
haltigem basiscbem tSalzwasser nicht ao leicht auagesalren wie die Fette, auch ihr 
Kp. ist hoher, ala der der Fettsauren. (Seifenfabrikant 34. 747—48. 8/7. Budapest.)

SchOn f e l d .
L. M eunier und Z. W ierzchowski, Die Eintoirkung des Chlors au f die Ole. Die 

Yersa. wurden an Leberthran ausgefiihrt; ea zeigte aich, daB nicht nur eine Addi- 
tion, aondern auch eine Substitution yon Cl stattfand, uud daB in dem MaBe, wie 
die Chlorierung fortschritt, die D. und die emulgierende Wrkg. zunahm, ebonao 
wie die Menge der den oxydierten Fettsauren ahnlichen SS. Gechlorter Leber- 
tran iat gegen die Einw. von Warme und W. sehr bestiindig. (Collegium 1914. 
610-13. 1/8.) . RttHLE.

Ed. Justin-M ueller, Sorpiion - Absorption - Adsorptton. Die yon Geo rgiey ics 
(Chem.-Ztg. 38. 445; C. 1914. I. 445) beuutzte Auffaaaung der „Sorption“ hat Ahn- 
lichkeit mit der yom Vf. yertretenen, naeh der die Bezeichnung „Sorption“ ala
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Zusamtnenfassung fiir Absorption und Adsorption benutzt wird (Bulletin Annuel 
de 1'As30c. gćner. des Chimistes de l’Ind. Textile. 1913). Der Vf. faBt seine An- 
schauungen folgendermaBen zusammen: Beim Farben handelt es sich um folgende 
Prozesse: 1. Absorption und Lsg. durch die turgescierende Faser. 2. Adsorption,
d. h. Absorption und Kondensation, bezw. Ausflockung an der Oberfliiche. Das 
direkte Farben bestebt in der entgegengesetzten proportionalen Yerschiedenheit 
des Losliehkeitakoeffizienten des Farbatofis im Farbemedium und des Sorptiona- 
koeffizienten der Faaer, je  nach dem Grade ihrer Turgescenz. (Chem.-Ztg. 38. 
767. 13/6.) SchCn f e l d .

M. v. Ilijn sk y , Labile Farbsło/faserbindungen und ihre Anwendung in der 
Farberei. (Vortrag auf der Hauptyeraammlung des Vereins Deutscber Chemiker, 
Bonn.) Es wird das Wesen der labilen Farbstoffaserbindungen besprochen, welche 
durch das auBerat energiache Adsorptionsvermogen der reinen Faser gegeniiber 
festen, in einem indifierenten Verteilungamittel suspendierten Farbstoflteilchen 
zustande kommen und den wenig untersuchten fest-featen Fallen der Adaorptiona- 
yorgange zugeteilt werden miiasen. I. Kupenfarbstoffe. Baumwollzwirn wurde mit 
Indanthren Scharlach G ohne weiteres oder unter Zuaatz von Gummi geklotzt. 
Aus der reinen Suapension war die Farbatoffaufnabme nach kurzer Zeit yollstiindig, 
ans der Gummisuspension wurde wenig aufgenommen. Auch die Art der Bindung 
war verschieden. Im eraten Falle konnten mit W. nur Spuren des Farstoffs ent- 
fernt yrerden, aus dem zweiten Vers. wurden groBe Mengen des Farbstoffa entfemt. 
In Ggw. von Gummi handelt es sich demnaeh um eine mechanische Ablagerung 
des Farbstoffa. Bei Abwesenheit von Kolloidstoffen kommen dagegen wasserfeste 
Adsorptionsyerbb. zustande. — II. Die entschlichtete FaBer ist beim Pflatscben, 
Klotzen etc. imstande, nicht nur u n r e d u z i e r t e K u p e n f a r b s t o f f e a u f z u n e h m e n ,  
sondern adaorbiert auch B e i z e n f a r b a t o f f e  bei gewohnlicher Temp. Es bilden 
sich die ais „ l ab i l e  L a c k e “ bezeichneten Adsorption3verbb., die man auch 
„potentielle Farbungen“ bezeichnen kann. — III. Es stellte sich heraus, daB die 
Ma g n c a i u ml e u k o d e r i y a t e  v e r s c h i e d e n e r  K u p e n f a r b s t o f f e  in wss. Sus- 
pensionen in ausgezeichneter Weise auf die Faaer zu ziehen yerinogen, wobei 
seifen- und reibechte Farbungen erzeugt werden; die Ausniitzung des Farbstoffs 
in der Kupę ist zugleich eine viel bessere. Die Mg-Leukoverbb. aind grobe Sus- 
pensionen; es muB alao das Gel der Faaer die Dispersionsarbeit leisten und den 
Farbatoff in auBergewohnlich feiner Verteilung zur Ablagerung bringen. (Fśirber- 
Ztg. 25. 238-41. 15/6. [5/6.].) SchOn f e l d .

K u rt G ebhard, Fdrbereichemische Fragtn. (Vortrag auf der Hauptversamm- 
lung dea Vereins Deutscher Chemiker, Bonn.) Es wird die Yerbesserung der Licht- 
echthf.it bei Malachitgriinfdrbungen durch A nderung der Zus. der Reaktionakompo- 
neuteu etc. besprochen. (Fiirber-Ztg. 25. 242. 15/6.) S c h O n fe ld .

B,. H aller, Die Primulinfarbung. E in Beitrag zur Kennłnis der substantiien 
Baumicollfdrbung. Die zahlreichen eiperimentellen Angaben uber Primulin be- 
wegen sich auf kolloid-chemiachem und coloriatischem Gebiete und sind zur Wieder- 
gabe in gekiirzter Form nicht geeignet. Es folgt aus ihnen, daB der kolloide Zu- 
atand der Farbatofilosung ais Bedingung fiir das Zustandekommen der substantiyen 
Baumwollfarbung zu betrachten iat.

Auf Grund seiner BeobachtuDgen und u n ter B eriicksichtigung der NAGELIschen 
Micellartheorie (vgl. N ag ELI u. Sc h w e n d e n e e , Daa Mikroskop, 1877. S. 422—26) 
gelangt Vf. zu folgender Vorstellung von der substantiven Farbung: Beim Eintritt 
in daa heiBe Farbebad wird yorerst die Faaer ąuellen und gleichzeitig yon feinen
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dispersen Teilchen des Farbstoffs durchdrungen werden, die sich zwischen die ein- 
zelnen Fasermicellen lagern, wodurch die homogene Durchfiirbung der Zellmembran 
zustande kommt. Gleiehzeitig aher findet auf der Faseroberflache Adsorption statt, 
die baJd infolge dichter Farbstoffschichtcn an der Peripherie der Faser das weitere 
Eindringen der hochdispersen FarbstofFteilchen in die Membran yerhindert. Da, 
wie sich gezeigt hat, ein bestimmter Dispersitatsgrad der Submikronen die Farbung 
am meisten zu fordem Bcheint, so werden in kurzer Zeit diese Teilchen aus der 
Losung yerschwinden oder stark abnehmen, da sie durch Adsorption auf der Faser 
fixiert sind: Die Intensitat der Farbung wird daher nach einer bestimmten Zeit 
nicht mehr zunehmen.

Man hat es nach Vf. bei der substantiven Farbung wahrscheinlich mit einem 
reinen Adsorptionsvorgang zu tun; wenn chem. Verb. stattfindet, so spielt dieselbe 
jedenfalls eine untergeordnete Rolle. (Fiirber-Ztg. 25. 301—6. 1/8. und 321—24. 
15/8. Vortrag i. Verein d. Chemiker-Coloristen in Wien am 4/5. 1914.) P ra g e r .

F. Kirchhof, ŻTber die Quellung von mlkanisiertem Kautsehuk. Beim Vergleich 
der Versuchsergebnisse F lu sin s  (Ann. Chim. [8] 13. 480; C. 1908. I. 1914) mit 
den eigenen kommt POSNJAK (Kolloidchem. Beihefte 3. 417; C. 1912. II, 2007) zu 
der SchluBfolgerung, daB die Vulkanisation des Kautschuks keineu grundlegenden 
Unterschied in dessen Quellbarkeit beryorrufe. Diese Annahme steht mit der in 
der Technik yielfach gemachten Beobachtung nicht im Einklang, daB sich, wenig- 
stens qualitativ, roher und yulkanisierter Kautsehuk iu ihrer Quellbarkeit bedeu- 
tend yoneinander unterscheiden. Vf. hat deshalb die Verhaltnisse quantitativ ver- 
folgt und hat dabei diese qualitative Beobachtung bestatigt gefunden.

Zur Unters. der Quellungsvorgange wurden Scheibchen yon yulkanisiertem 
Kautsehuk yon ca. 1 mm Dicke und 13 mm Durehmesser und einem Gewicht von 
ca. 0,1 g yerwendet. Diese waren aus einer Mischung von 100 Tin. Plantagen- 
kautschuk und 12,5 Tin. Schwefel hergestellt und yerschieden lange vulkanisiert. 
Um die Quellung auf das System: Kau t s ehukgebundene r  Schwefel beziehen zu 
konnen, und um Fehler, die durch den EinfluB yon Harz und freiem Schwefel be- 
dingt sein konnten, zu yermeiden, wurden die Scheibchen mit Aceton im Soihlet 
20 Stdn. lang extrahiert. Die gewogenen Scheibchen wurden hierauf in den 
Quellungsmitteln eine bestimmte Zeit bei konstanter Temp. belassen, durch Auf- 
legen auf FlieBpapier und sanftes Aufdriieken mit der Pinzette rasch oberflachlieh 
getrocknet und in gut schlieBenden Wageglaschen gewogen. Auf ihr Quellunga- 
yermogen fiir yulkanisierten Kautsehuk wurden die in der Technik gebrauchlichen 
Losungsmittel Bzu., Bzl., Tetrachlorkohlenstoft, Terpentinol, sowie mehrere gechlorte 
KW-stofie (Deriyate des Acetylens) untersucht. Die Ergebnisse der Unterss. werden 
in den folgonden Satzen zusammengefaBt.

1. Die Quellbarkeit yon yulkanisiertem Kautsehuk ist bei einem u. demselben 
Quellungsmittel yerschieden yon der des Rohkautschuks und in erster Linie ab- 
hangig vom Vulkanisationsgrad des Kautschuks. 2. Die einzelnen organiBchen 
Fliissigkeiten zeigen ein spezifisches „Quellungsverm6gen“, welches mit dem „Lo- 
sungsvermogen“ parallel lauft. Driickt man die im Quellungsmaximum aufgenom- 
mene FliiBsigkeit ais Funktion der D. des Quellungsmittels aus, so ordnen sich 
diese nach ihrer Quellungsfiibigkeit, welche der spezifische Quellungsexpouent zum 
Ausdruck bringt. 3. Die Quellung stellt sich ais Summę zweier Yorgange dar, 
welche sich aus Imbibition (capillare Aufsaugung) und Losungsqnellung zusammen- 
setzt. Letztere uberwiegt erstere um daa Zehn- bis Hundertfaehe und ist ais Funk
tion der ehemischen Natur des Quellungsmittels aufzufasaen. 4. Verschieden yon 
der Quellung in Fliissigkeit erweist sich die im Dampf der siedenden Quelluugs- 
mittel bewirkte. Es kommt hierbei zur B. eines Gleichgewichtes zwischen auf-
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genommenem und wieder abgegebenem Quellungsmittel, welches vom Grad der 
Yulkanisatioa unabhangig und in erster Linie eine Punktion der chemisclien Natur 
der Fliissigkeit ist. Der Vorgang aelbst ist ais Losungsąuellung zu betraehten.
5. Die Geschwindigkeit der Quellung laBt sich in erster Annaherung durcb eine 
Gleichung erster Ordnung daratellen, unter Beriicksiehtigung des Urastandes, daB 
das Quellungsmaximum hierbei durch den Vulkanisationsgrad begrenzt ist. Hoher 
vulkanisierter Kautschuk weist hierbei eine sebeinbar etwas groBere Geschwindig- 
keit der Quellung auf, da bei ibm das Quellungsmaximum frtiher erreicht wird, ata 
bei niedriger vulkanisiertem. EstraktstofFe erliohen die Quellungsgescbwindigkeit.
6. Temperaturerhohung beschleunigt die Geachwindigkeit der Quellung. Da aber
letztere ein sehon bei gewohnlicher Temp. relatiy rasch yerlaufender Vorgang ist, 
so ist der Temperaturkoeffizient nur um weniges von 1 verschieden. 7. Zwiacheu 
Quellungsgrad und Yulkauisationskoeffizient bcsteht ein gesetzmaBiger Zusammen- 
hang, auf Grund dessen bei bekanntem Quellungsmittel der Vulkanisationskoeffi- 
zient wenigatena angenahert bestimmt werden kann. 8. Eine iihnliche Beziehung 
wie zwischen (juellungsgrad und Vulkanisationskoeffizieut besteht auch zwischen 
letzterem und der Dehnbarkeit, ao daB man die Quellung auch ais Dehnung durch 
das Quellungsmittel definieren konnte. (Kolloidchem. Beihefte 6. 1—22. Steyr, 
Oberosterreich.) A le x a n d e k .

Ernst Stern, Die Beschwerung der Seide mit Zinnersatzstoffen. (Vortrag auf 
der Hauptyersammlung des Vereins Deutscher Chemiker, Bonn.) Es werden die 
Yorschliige besprochen, an Stelle des Sn Ersatzatoffe zu verwenden. (Fiirber-Ztg. 
25. 241—42. 15/6.) S c h O n fe ld .

Ew ald  Pyhala, Das V(rhalten der Naphthensauren bei der Eerosinraffination. 
Polemik mit GtTKWITSCH (Wissenschaftliche Grundlagen der Erdolbearbeitung, 
S. 57). Es wird durch Versa. bewiesen, daB ein Teil der Naphthensauren bei der 
H2S04-Raffination sulfoniert wird. (Petroleum 9. 1506—7. 15/7. Baku.) SchOn f e l d .

JPatentc.

KI. 12g. Nr. 278259 vom 24/3. 1914. [21/9. 1914].
(Zus.-Pat. ku Nr. 267867; C. 1914. I. 197.)

R udolf van der Leeden, Berlin, Verfahren zur Gewinnung von Halogen- 
verbindungen der Alkalien aus natiirlichen Doppelsilicaten, dadureh gekennzeichnet, 
daB man der Reaktionsmasse fur aich allein oder im Gemisch mit Stoffen, die, wie 
Siliciuradioxyd, Aluminiumoxyd usw., ais Halogeniibertrager zu wirken geeignet 
sind, nur so viel Halogen zuleitet, ais zur B. der Alkalihalogenide erforderlich ist, 
darauf die Halogenrufiihrung abbricht und nun das Ganze unter Druck erhitzt.

KI. 12m. Nr. 278260 vom 18/9. 1913. [25/9. 1914],
E rich  E bler, Heidelberg, Yerfahren zur Aufarbeitung von Radium, bezw. Meso- 

thorium enthaltcndai Gemischen, dadureh gekennzeichnet, daB man die Gemiscbe 
in Form von Robsulf*ten mit Calciumcarbid oder Calciumcarbid liefernden Stofien 
innig gemischt unter Luft*bschluB auf helle Rotglut erhitzt und die M. dann mit 
achwach sauren Lsgg., insbesondere verd. Salzsaure, extrahiert.

KI. 12o. Nr. 278122 vom 22/6. 1913. [19/9. 1914].
F arben fab riken  Torm. F ried r. Bayer & Co., Leyerkusen b. Coln a. Rh.,

Yerfahren zur Darstcllung von Harnstoffen der Naphthalinreihe. Durch Ein-
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wirkung aromatischer Nitrocarboneaurelialogenide auf 1,8-Aminonaphłholsulfosauren 
werden in der Aininogruppe substituierte Nitroverbb. dieser Korper erhalten, die 
bei der Reduktion in die entsprechende Aminoverbb. iibergeben. Es wurde ge- 
funden, daB diese Aminoyerbb. dann weiter durch Behandlung mit Phosgen in 
HarnstofFderivate ubergefuhrt werden konnen, die bei relativer Unschadlichkeit 
gegenuber dem Organiamus des Wirtes, eine kraftig abtotende Wrkg. auf Blut- 
parasiten ausiiben. Anstatt die Aminobenzoylverbb. direkt mit Phosgen zu be- 
handeln, kann man durch weitere Ein w. von Nitrobenzoylhalogenen und darauf- 
folgende Reduktion den Aminobenzoylrest zwei oder mehrere Małe in das Molekuł 
einfuhren u. dann erst die entsprechenden Harnatoffderivate darstellen. In vielen 
Fallen wird dadurch noch eine stiirkere Wrkg. gegenuber den Blutparasiten erzielt. 
Infolge ihrer Verwandtschaft zur Baumwollfaser konnen die neuen Harnstoffe auch 
zur Darst. von substantiyen Baumwollfarbatofien Verwendung finden. Die Patent-

OH NH- CO— NH- CO- NH- /  ^>-CO -N H  OH

S03H -   ̂ i  J  L L i  J - S O .H

\ - C O - N H - /  N -C O -N H  OH

n . r  i <  i
SOaH -

• NH OH

S 03H - '^  J ^ - S O , H

schrift enthalt Beispiele fur die Darst. des Harnstoffs I. und des Harnstoffs II. 
Das neutrale Na-Salz von I. ist ein gelbliches Pulver; verd. Lsgg. iiben bei try- 
panosomeninfizierten Tieren eine kraftige heilende Wrkg. aus. — Das neutrale 
Na-Salz von II. ist in  W. m it gelblicher Parbe 1.; die Lsgg. sind imEtande, schon 
in erheblicher Verdiinnung die Spirochaten aus dem Blut damit infizierter Tiere 
zum Yerschwinden zu bringen; mit Diazoyerbb. liefert die Saure klare Farbstofle.

KI. 12 q. Nr. 278091 vom 18/2. 1913. [19/9. 1914],
(Zus.-Pat. zu Nr. 276331; C. 1914. II. 280.)

Farbenfabriken vorm. F riedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Coln a. Rh., Ver- 
fahrcn zur Darstellimg vcm Dcrivaten der 2-Oxynaphthalin-6-sulfo$a.ure, darin be- 
stehend, daB man das Sulfoehlorid der 2-Oxynaphthalin-l-carbonaaure mit Amino- 
niak, Aminen, Phenolen, Aminophenolen, Aminooxynaphthalinen, dereń Sulfo- oder 
Carbonsauren, bezw. anderen Derivaten oder Subatitutionsprodd. der genannten 
Verbb. kondensiert und gegebenenfalls aus den so erhaltenen Kondensationsprodd. 
die Carboxylpruppe abspaltet. 2-Oxynaphthalin-6-sulfophenylester, aus Phenolnatrium 
in W. und einer Suapension von 2-Oxynaphthalin-l-carboxyl-6-sulfochlorid in W. 
beim Erwarmen auf ca. 80°, feine Nadeln aus Eg., F. 131°, 1. in Natronlauge, unl. 
in Soda, sil. in A., A., Bzl., Eg. — 2-0xynaphthalin-G-sulfamid, aus einer Sus- 
penaion yon 2-Oxynaphthalin-l-carboxyl-6-sulfochlorid in Bzl. beim Einleiten von 
trockenem NH3 bis zur Sattigung und Erhitzen dea ausgefallenen Reaktionsprod., 
silberweiBe Blattchen aus verd. Essigsaure, F. 237—239°. — 2-Oasynaphthalin-6~
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dimcthylsulfamid, aus einer Suspension von 2-Oxynaphthalin-l-carboxyl-6-sulfochlcrid 
in W. und Dimethylamin in W. und mehrfachem Umkrystallisieren des harzigen 
Kondensationsprod. aus verd. Essigsaure, wobei zugleich die CarbosyJgruppe voll- 
standig abgespalten wird, weiBe Blattchen, F. 125°. — 2-Oxynaphlhalin-6-sulfanilid, 
aus einer Suspension von 2-Oxynaphthalin-l-carboxyl-6-sulfochlorid in W., Anilin 
und Natriumcarbouat, und Erhitzen des durch Kochsalz gefallten Kondensations
prod., feine Nadeln aus verd. Essigsaure, F. 161°, sil. in A., A., Eg., swl. in Bzl., 
h. W., 11. in NaOH, unl. in Soda. Verb. I. aus p-Aminosalicylsaure in NaOH, einer

H0 0 0  »VSH -O -  HO_(0
^C O .H

Suspension des 2-Oxynaphthalin-l-carboxyl-6-sulfochlorids in W. und Natrium- 
carbonat, und Erhitzen des durch Koehsalz gefallten Kondensationsprod., Krystalle 
aus Eg., F., 235—237° (Zers.), 1. in Soda, U. in A., A., Eg., zwl. in Xylol, Verb. II. 
Aus l-Amino-8-oxynaphthalin-3,6-disulfosaure in Sodalsg. und einer Suspension yon
2-Oxynaphthalin-l-earboxyl-6-sulfoehlorid in W. beim Erwiirmen, NaCl fallt das 
Mononatriumsalz aus.

KI. 21 c. Nr. 278402 vom 9/5. 1913. [22/9. 1914].
Erw in Acbenbach, Hamburg, Yerfaliren zur Herstellung gutleitender Kontakt- 

enden an Widerstandskorpern aus Siliciummetall mit Borsaure. Es wird fiir die 
Enden eine Mischung von Siliciummetall mit Bormetall gewahlt.

KI. 21s. Nr. 278508 vom 9/10. 1913. [24/9. 1914].
Polyphos E lek triz ita ts  - Gesellschaft m. b. H., Miinchen, Yorrichtung zur 

Verwcndung radioaktiver Korper. Letztere sind im Zentrum der Umhullung an- 
geordnet, zum Zwecke, daB einander entsprechende Teile der umhullenden Wan- 
dung moglichst gleichmaBig von den Strahlen durchsetzt werden, u. die der Kapsel 
nachstgelegenen, zu bestrahlenden Teile moglichst weit von der radioaktiven Sub- 
stanz eutfernt sind.

KI. 22«. Nr. 278142 vom 23/11. 1913. [18/9. 1914].
Chemisclie F ab rik  vormal3 Sandoz, Basel, Yerfaliren zur Darstellung von 

chromierbaren, braunen Wollfarbstoffen, darin bestehend, daB man auf 1 Mol. Resorem 
in alkal. Lsg. einwirken laBt einerseits: 1 Mol. einer Diazosulfosaure der Benzol- 
oder Naphthalinreihe oder die Diazoyerb. eines Monoazofarbstoffs aus einem o-Diazo- 
phenol oder einer Diazosulfosaure der Benzol- oder Naphthalinreihe u. a-Naphthyl- 
aminsulfosaure CLiiVE, und andererseits: 1 Mol. eines o-Diazophenols oder die 
Diazoverb. eines Monoazofarbstoffs aus einem o-Diazophenol und «-Naphthylamin- 
sulfosaure CLi5VE.

KI. 22 a. Nr. 278421 vom 27/7. 1913. [23/9. 1914].
Farbw erke vorm. M eister lu c in s  & Briining', Hochst a. M., Yerfaliren zur 

Darstellung von arsenhaliigen Azofarbstofftn. Es wurde gefunden, daB sich 3,5-Di- 
aminoarylarsinsauren u. dereń Reduktionsprodd., die auBerdem noch in 4-Stellung 
substituiert sind, mit Diazorerbb. zu Farbstoffen kuppeln lassen, die zur Klasse 
der Azofarbstoffe gehoren diirften. Es kommen beispielsweise zur Verwendung 
3,4,5-Triaminobenzolarsinsaure, 3,4,5,3l,4l,óy-IIexaaminoarsenobenzol urid 
Tetramino-4,4'-dioxyarsenobenzol, welche Derivate des o-Phenylendiamins, bezw.
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o-Aminophenola aind, d. 1). yon Verbb., denen die leichte Verbindungafahigkeit mit 
Diazokorpern im Gegensatz zu jeneu Verbb. feblt Die Farbstoffe zeiehnen sich 
vor anderen Arsenyerbb. bei groBern Heilwert gegeniiber Infektionskrankheiten 
zum Teil durch sehr geringe Toxizitat yorteilhaft aus. Auch konnen auf diesem 
Wege alkaliunl. Arsenyerbb. (z. B. Hexaaminoarsenobenzol) durch Einfiibrung von 
Diazokorpern mit Siiurere3ten (Diazosulfanilsśiure usw.) alkalil. gemacht werden.

KI. 22». Nr. 278422 yom 29/6. 1913. [23/9. 1914].
(Zus.-Pat zu Nr. 273280; C. 1914. I. 1719.)

Farbenfabriken  vorm. F riedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Coln, Ycrfahren 
zur Darstcllung von IŚntwicklerfarbstoffbi. Es wurde gefunden, daB man zu wert- 
yollen Farbstoffen gelangt, wenn man die gemaB dem Hauptpatent yerwendeten 
Nitro- oder Acidylaminoderiyate aromatiacher DiaminBulfosauren durch die ent- 
sprechenden Deriyate yon Diamincarbonsiiuren ersetzt. Die Patentschrift enthalt 
ein Beispiel fiir die Anwendung yon 4-m-Nitrobenzoyl-l,4-phenylendiamin-2-carbon- 
saure (erhiiltlich durch Kondensation yon l-Acetyl-l,4-phenylendiamin-2-carbonsaure 
mit m-Nitrobenzoylchlorid und Abspaltung der Acetylgruppe; farblose, in W., SS. 
und Alkalien ll. Substanz, die aus es3igsaurer Lsg. durch Aussalzen wiedergewonnen 
wird). — Das Nitrobenzoylderiyat der 3,5-Diaminobenzoesaure ist farblos u. in W., 
besonders bei Ggw. yon Alkalien oder Mincralsauren, ll.; es wird aus essigaaurer 
Lsg. durch Kochsalz ausgeaalzen. Die Diazoverb. ist in W. ll. Das Mononitro- 
benzoylderiyat der 4,4'-Diaminodiphenyl-3,3'-dicarbonsaure, durch Umsetzung der 
Dicarbonsśiure mit 1 Mol. Nitrobenzoylchlorid bei gewohnlicher Temp. erhiiltlich, 
ist alkal. 11., wird aber durch SS., auch durch Mineralsauren, ausgefiillt. Es ist 
meist durch Oxydationsprodd. schwach griingrau gefiirbt. Die gelb gefarbte Diazo- 
yerb. ist in W. wl. Die Substanzen haben keinen F., sondern zersetzen sich bei 
hoherer Temp.

KI. 22 f. Nr. 278426 vom 9/12. 1910. [25/9. 1914],
Julea M eurant, Łiittich, Verfahren zur Herstellung von Bariumsulfat, Zink- 

oxyd oder Gemisćhe dieser Verbindungen enthaltendcn Farben. Es werden Barium
sulfat, Zinkoxyd oder ein Gemisch beider Stoffe bei solcheu Tempp. mit Barium
sulfat und Zinkoiyd nicht yeraudernden krystallwasserhaltigen Salzen behandelt, 
bei welchem die letzteren feuerfliissig werden, nach Erkalten der M. die 1. Anteile 
durch Ausiaugen entfernt und das gewonnene Prod. weiteryerarbeitet.

KI. 24 o. Nr. 278512 yom 4/11. 1913. [24/9. 1914],
(Zus.-Pat. zu Nr. 275221.)

Dellw ik-FIeischer, W assergas-Gesellschaft m. b. H., Frankfurt a. M., Ver- 
fahren zur Erhóhung der Ausbeute an Nebenprodukten bei der Erzeugung von Gas 
aus bituminosen Brennsłoffen in intermittierendem (Wassergas-) Bctrieb. Oberhalb 
der Wassergas erzougenden Koksaaule wird ein Gemisch von Waaserdampf und 
Verbrennungsluft in solchem Volumverhaltnis eingeblasen, daB der zur Gewinnung 
der Nebenprodd. yorteilhafte DampfiiberschnB ohne eine wesentliche Abkiihlung 
des Schachtinhaltes erzielt wird.

KI. 38 h. Nr. 278441 yom 20/12. 1913. [25/9. 1914J.
W ilhelm  Lichty, Neustadt a. d. Haardt, Verfahrm zur Verhinderung der 

Trockenfaule des Holzes. Das Holz wird nacheinander mit der Lsg. eines Blei- 
oder Mereurisalzes und einer Kieselfluoryerb. oder direkt mit einem Gemisch dieser 
Lsgg. behandelt.
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KI. 40 a. Nr. 278153 vom 10/12. 1911. [21/9. 19141.
M ackay Copper Process Company, Riyerside, V. St. A., Verfahren zur Ge- 

icinnung von Metallen aus schwefelhaltigen Erzen durch JRosten, Auslaugen des ge- 
rosteten Gutes mit Ferrichlorid und Elektrolyse der Lauge. Es wird das gerostete 
Erz mit einer sehr schwaehen, z. B. 2°/0]'g- Lsg. von Perrichlorid behandelt.

KI. 40«. Nr. 278442 vom 8/9. 1912. [25/9. 1914].
(Zus.-Pat. zu Nr. 266221; C. 1913. II. 1719.)

H. Specketer, Griesheim n. M., Yerfahren zur Yorbehandlung von zinkhaltigem 
Gut, besonders Zinkoxyd, Zinkasehe u. dgl, fur die Herstellung von reinem Zink 
unter Anwendung des Verfahrens nach Patent 266221, dadureh gekennzeichnet, 
duB zinkhaltiges Gut vor der Reduktion des Zinkosyds von aeinen scbadlichen 
Bestandteilen durch Reduktion und durch Verfłuchtigung befreit wird, worauf das 
zinkhaltige Gut einem Zinkgewinnuugsofen zugefiihrt wird.

KI. 451. Nr. 278448 vom 2/2. 1912. [24/9. 1914],
Eranz X aver Bickel, Kufstein, Tirol, Yerfahren zur Yertilgung von Pflanzen- 

und Hausschadlingen, gekennzeichnet durch die Verwendung yon metallischem 
Quecl<Bilber ais Impfmittel fiir die erkrankten Pflanzen oder in Dampfform.

KI. 8 0 a. Nr. 278181 vom 19/7. 1913. [22/9. 1914].
Joseph A rthu r Jeffery und Benjam in Alfred Jeffery, Detroit, V. St. A., 

Yerfahren zur Herstellung von Porzellangegenstanden, dadureh gekennzeichnet, daB 
man die zu bearbeitenden Rohstucke trocken und hart werden lśiBt und ibnen in 
dem erhaltenęn troekenen, barten Zustande die gewiinschte Form gibt, worauf sie 
zuletzt gebrannt werden.

KI. 80 b. Nr. 278117 yom 11/8. 1910. [21/9. 1914].
Johann Moll, Moskau, Verfahren und Yorrichtung zur Herstellung von Zement 

aus Hochofenschlackc und geringen Mengen ungebrannter kalkreicher Zuschldge, die 
der glutfliissigen Schlacke ciyiverleibt werden, dadureh gekennzeichnet, daB die gleich- 
maBige, mechaniach bewirkte Mischung der Schlacke mit den kalkreichen Zu- 
schliigen und das Entsauern der letzteren bereits in der die Schlacke zu einem 
Sammelbehalter fiihrenden, entsprechend langen Rinne, die Sinterung der kalk- 
reieben Zuschliige aber in diesem Behiilter vor sich geht.

KI. 85a. Nr. 278369 yom 8/12. 1911. [24/9. 1914],
Douglas Leicester Yernon Browne und Jean  Masson, Paris, Yerfahren zum 

Reinigen von Fliissigkeiten mittels Elektroden aus Aluminium oder dessen Legierungen 
mit vorwiegendem Aluminiumgehalt. Zur Vermeidung eines Nd. auf den Elektroden 
werden diese nur einer Spannungsdifferenz ausgesetzt, welche nicht gentigt, eine 
Elektrolyse herbeizufuhren.

KI. 85 c. Nr. 278370 yom 14/12. 1912. [23/9. 1914].
Gustav Spanner, Góttingen, Verfahren zum Entfernen von Fett und Seife aus 

den Abicassern gewerblicher und industrieller Betriebe, insbesondere denen der Tuch- 
fabriken, wobei die Fl. zum Sehaumen gebracht wird. Der gebildete Schaum wird 
unter Zusatz geeigneter Chemikalien in eine sich nicht wieder yerteilende u. sich 
schwimmend erhaltende M. iibergefuhrt, mit welcher die im W. enthaltenen un- 
yerseifbaren Fettstoffe, sowie die Schwebestoffe in Beriihrung gebracht werden.

SchluB der Redaktion: den 28. September 1914


