
Chemisches Zentralblatt.
1914 Band II. Nr. 18. 4. Noyember.

Apparate.

C. L eiB , Lampe fur homogmes Licht. Die Lampe iat eine modifizierte Form 
der von L aspeybes angegebenen, indem die Platinrobrchen dureh Bimaateinplatten 
eraetzt sind, die mit Lithium, Natrium, resp. Thaliium getrankt sind. Sie liefert 
atundenlang eine gleichmaBige, helle, einfarbige Lichtflache und ist bei R. Fuesz, 
Berlin-Steglitz, erhaltlich. (Ztschr. f. Kryatallogr. 54. 168. 14/7. Steglitz.) E tzo ld .

Jan von Zaw idzki, Ókonomischer Thermostat fur Dauerletrieb lei hoheren 
Temperaturen. Das Gehauae dea beachriebenen Thermostaten iat so geataltet, daB 
Warmeyerluate der Badfl. auf ein Minimum reduziert werden. Dadurch wird die 
Anwendung von Gaaofen mit leuchtenden Flammen ermoglicht. Der Thermostat 
beaitzt einen Scbutzmantel, durch den die Heizgase gezwungen werden, Boden 
und Wandę des ThermoatatengefaBea zu umapiilen. Der Mantel iat an den oberen 
Rand dea inneren Zylindera derart eingenietet, dafi ein ca. 4 cm breiter, yerateifter 
Rand frei bleibt, der zum Befeatigen von Klemmen u. Haltern dient, die die ver- 
achiedenen Hilfaapp. feathalten aollen. (Óaterr. Chem.-Ztg. [2] 17. 197—98. 1/8. 
Łab. f. allgem. Obem. d. Landwirtach. Hochacb. Dublany b. Lemberg.) Jung.

R. N. de Haas, Leclancheelement. Die Poren des poroaen Topfea im Leclanchć- 
•element werden oft durch ein unl. Salz veratopft. Um diese Elemente fiir langere 
Zeit haltbar zu macben, empfiehlt Vf., die Salmiaklsg. durch eine Lag. von 1,5 kg 
MnCli'411^0 in 11 W. zu eraetzen. (Chemiach Weekblad 11. 826. 5/9. Wageningen.)

SchOnfeld.

V oege, Uber objektive Photometrie. In einem in der Beleuchtungatecbniachen 
Geaellachaft am 28. Marz in Charlottenburg gehaltenen Vortrage wird uber ein 
objektiyea Photometer berichtet, das unter Beibehaltung dea Augea ala mafigebenden 
Lichtmeaaera bei der Eichung der Normalien eineraeits die dauernd wiederkehrenden 
Lampenmeaaungen deraelben Art in Fabriken, andereraeita die aehr zeitraubenden 
relativen Mesaungen im Laboratorium mit Hilfe einfacher Galvanometerablesung 
unabhangig vom Auge geatattet. Ala lichtempfindlicher Strahlungsmeaaer dient 
die photoelektriache Alkalimetallzelle (vgl. auch J. E ls te r  u. H. G e ite l, Phyaikal. 
Ztaehr. 13. 739; C. 1912. II. 1174 u. 14. 741; C. 1913. II. 1109). In der Lampen- 
photometrie hat die Zelle biaher keinen Eingang gefunden, weil die Maiimal- 
empfindlichkeit derselben im Blauyioletten im Gegenaatz zu derjenigen dea Auges 
im Gelbgriinen liegt. Durch Yorachaltung geeigneter Liehtfilter (K3Cr,07-Lag. +  
wsa. Eoainlag. oder paaaender Gelatinefilter) u. dadurch erwirkte Verschiebung der 
Empfindlichkeitskurve der Zelle nach dem Roten zu, alao daB daa Masimum dieaęr 
Kurve in daa gelbgriine Gebiet dea Spektruma riickt, iat ea dem Vortragenden ge- 
gliickt, ein brauchbarea MeBinstrument zu achafifen, wie die VerBs. und Mesaungs- 
■ergebniaae zeigen. (Journ. f. Gasbeleuchtung 57. 434—35. 9/5.) P flU cke.
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Eugfene Isnard, Das Lactodensimeter von Quevenne und der errechnete Extrakt- 
gehalt. Nach der Graduierung des Lactodensimeters von Q u ŚVENNE ist eine Voll- 
milch der Wasserung yerdachtig, wenn der App. weniger ais 1,029, eine Mager- 
milch, wenn er weniger ais 1,033 anzeigt. Eine eiakte Nachpriifung dieser Żabien 
ergab, da6 die richtigen Werte bei 1,030, resp. 1,032 liegen. (Ann. de Falsificationg 
7. 327—28. Juni. Sidi-Bel-Abbćs. Militarhospital.) G k im m e .

H enry Z iegel, Einrichtung fur die Elektroanalyse. In der vom Vf. empfoh- 
lenen Sehalttafel sind vorgesehen: ein Voltameter (Bereich 1 Yolt), das mit der 
Kalomelelektrode zur Best. von Einzelpotentialen usw. benutzt wird, ein Voltameter 
(Bereich 7,5 Volt) und ein Ampćremeter (Bereich 7,5 Ampire), die Strom- und Po- 
tentialanderung fur die yerschiedenen Bader angeben. Zum Betrieb der Analysen 
kann entweder eine 6 Volt-Akkumulatorenbatterie oder der 110 Volt-Lichtstrom 
benutzt werden. Jeder Stromkreis kann durch einen Nichrom-Rheostaten kontrol- 
liert werden. (Journ. Americ. Chem. Soc. 36. 1450—52. Juli. Brookline, Mass.)

B u g g e .
Geo. B. Erankforter, Ein ncuer Apparat zur Bestimmung von Schwefelwasser- 

stoff in IPasser. I . Die Best. von H,S in W. erfolgt auf Grund der Gleichung:
H,S -j- Jj =  2HJ -)- S. Vf. hat einen praktischen App. in z?rei verschiedenen 
Ausfuhrungen konstruiert, der eine Kombination des EeaktionsgefaBes mit der 
Jodbiirette darstellt. Alles Nahere ergibt sich aua der Abbildung, betreffs derer 
auf das Original verwiesen wird. (Journ. of Ind. and Engin. Chem. 6. 676—77. 
August. [18/5.] Minneapolis. Chemieschule der Minnesota-Univ.) G r im m e .

Charles B ask erv ille , Wasćhapparate fiir chemische Laboratoriumsvdkuum- 
pumpen. Ein praktisches Waschsystem mit drei Waschern, dereń erster mit NaOH, 
zweiter mit BimsBtein und HjSO^ und dritter nicht gefiillt ist, wird eingehend be- 
schrieben. Alles Nahere besagt die Abbildung, die im Original einzusehen ist. 
(Journ. of Ind. and Engin. Chem. 6. 675—76. August. [17/6.*] New York. College 
of the City.) G k im m e .

Allgemeinc und pliysikalisclie Chemie.

W. M. Hicks, Rochfreąuenzspektren und das periodische System. Bei der Be- 
deutung, welche das fiir die Hochfreąuenzspektren der Elemente geltende M o se - 
LEYsche Gesetz fiir das periodische System besitzt, yerdienen die Falle, in denen 
zwischen diesem Gesetz und dem periodischen System Unstimmigkeit herrscht, 
Beachtung. Eine derartige Abweichung tritt in dem Interyall zwischen Cer und 
Ytterbium auf, das nach der jetzt angenommenen Form des periodischen Systems 
16 Zwischenglieder, nach der MoSELEYschen Best. der Atomzahlen 12 umfassen 
soli. Vf. bespricht die Erklarungsmoglichkeiten fur diese Diskrepanz. Er neigt, 
im AnschluB an R y d b e k g , z u  der auf S. 1087 angegebenen Form des periodischen 
Systems. (Philos. Magazine [6] 28. 139—42. Juli.) B u g g e .

J. B.. Bydberg', Die Ordnungszahlen der Elemente und die SochfrequenzspeJctren. 
Vf. hat sebon friiher (vgl. Ztschr. f. anorgan. Ch. 14. 66) auf die Notwendigkeit 
hingewiesen, zur Charakterisierung des Zusammenhangs der Elemente eine unab- 
hangige Variable an Stelle des Atomgewichtes einzufiihren; er schlug zu diesem 
Zweck die „Ordnungszahlen" der Elemente yor (He =  2, Cl =  17 usw.). Dieser 
Vorschlag beriihrt sich mit den Ergebnissen der Unterss. yon M o s e l e y  iiber Hoch
freąuenzspektren, die gleichfalls die Bedeutung der Ordnuugszahlen erkennen,
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liefien (vergl. Philos. Magazine [6] 26. 1024; C. 1914. I. 448). Vf. erortert die Be- 
ziehungen zwiBchen den RYDBERGschen und den MoSELEYBchen Ordnungszahlen, 
indem er inabesondere auf den Zusammenhang zwischen den Wellenlangen der 
Linien in den Hochfreąuenzspektren der Elemente und den Ordnungszahlen naher 
eingeht. Werden die vom Vf. angenommenen Ordnungszahlen zugrunde gelegt 
(die um 2 Einheiten hoher sind ais die von M o s e l e y ), b o ergibt sich bei der 
systematischen Einordnung der Elemente die Bestatigung der schon fruher vom 
Vf. ausgeaprochenen Ansicht, daB das System der Elemente nicht aus Perioden im 
bisher iiblichen Sinne besteht, sondem aus „quadratischen“ Gruppen yon 4 p 1 
Elementen, wobei p  die Zahl der Gruppe bedeutet (vgl. vorsteh. Ref.). (Philos. 
Magazine [6] 28. 144—49. Juli. [11/5.] Lund.) B u g g e .

R. J. S tratt, Leuchtende Ddmpfe, die aus dem Bogen destillieren, mit An- 
wendungen auf die Untersuchung der SpeJctralserien und ihren Ursprung. I. (Vgl. 
Physikal. Ztschr. 15. 274; C. 1914. I. 1482.) Quecksilberdampf, der im Yakuum 
aus dem elektrischen Bogen fortdestilliert, bleibt noch in einem gewissen Abstand 
von der Entladungsstelle leuchtend. Im wesentlichen ahnliche Erseheinungen 
■werden auch mit anderen Hetallen beobachtet, die yerhaltnismaBig leicht yer- 
dampfen (Arsen, Kalium, Cadmium, Natrium, Zink, Magnesium, Calcium, Antimon, 
Thallium, Wismut, Blei, Silber, Kupfer). In einigen Fallen andert sich die Farbę 
des leuchtenden Dampfstrahles nicht, wenn er Bich yon der Entladungsstelle ent- 
femt. In anderen Fallen, z. B. beim Natrium, sind deutliche Veranderungen zu 
beobachten; hier scheinen die Linien der Unterserien fruher zu yergehen ais die 
D-Linien. Der aus dem Bogen fortdestillierende leuchtende Dampf zeigt haufig 
ein Bandenspektrum. Die Alkalidampfe weisen ein kontinuierliches Band jenseits 
der Grenze der Unterserien auf, das dem Absorptionsband in den Wasserstoff- 
sternen ahnelt. (Proc. Royal Soc. London, Serie A, 90 . 364—72. 1/7. [21/5.*] South 
Kensington. Imp. Coli.) B u g g e .

A. (łuartaroli, Magnetische Suszeptibilitat und eleJctrolytische Dissoziation. Yon 
verschiedenen Seiten ist ein Zusammenhang der magnetischen Suszeptibilitat mit 
der elektrolytischen Dissoziation behauptet worden. Um die hier obwaltenden 
Verhaltnisse zu untersuchen, benutzt Vf. eine Anzahl yon Komplexverbb., die Fe 
sowie andere magnetische Elemente mit mehrwertigen Alkoholen und Oxysduren 
bilden. Die zur Best. der Suszeptibilitat yerwandten Methoden waren diejenigen 
yon Qu in c k e , bei der Niyeauanderungen in einem U-Rohr beobachtet wurden, und 
eine yom Vf. selbst ausgebildete ąualitatiye Methode. Bei dieser wird in einem 
Reagenzglas eine magnetische Lsg. mit gefarbtem W. iiber- oder unterschichtet; 
zwischen den Polen eines Elektromagnoten tritt eine Formanderung der Grenz- 
fliiche ein, indem diese die Gestalt eines Tropfens annimmt. Von EinfluB auf die 
Gestalt desselben ist auBer der Suszeptibilitat der Lsg. noch die D. und die Ober- 
flachenspannung der beiden Fil. Bei einer ersten Yersuchsreihe kamen magnetische 
Felder yon 3500 GauB zur Verwendung. Die benutzten Salze waren solche des 
Mn, des Fe in der Ferro- und Ferristufe, yon Co und Ni. Bei der zweiten Yer- 
suchsreihe mit Feldern yon 30000 GauB wurde in sehr verd. Lsgg. die Empfind- 
lichkeit der Methode ermittelt; es wurde ein annahernd ąuantitatiyer Vergleich der 
Suszeptibilitat yerschiedener Lsgg. erreicht, indem man bei yerschiedener Intensitat 
der Magnetfelder fur gleiche Form der Tropfen sorgte; es wurde die Q u in c k e - 
Bche Methode mit der des Vff. yerglichen. Bezuglich der gestellten Frage ergibt 
sich, daB die Suszeptibilitat nicht yon der Menge freier Ionen abhangt, sondem 
daB auch die komplexen Ionen ihre eigene, oft recht bedeutende Suszeptibilitat 
beaitzen. Dagegen kommt den neutralen Molekulen in Lsg. keine magnetische



1089

Wrkg. zu. Die Beziehungen zwischen der Zus. dea geladenen Komplexes u. seiner 
Suszeptibilłtat sind noch nicht klargestelll. (Gazz. chim. ital. 44. II. 43—63. 18/7. 
Pisa. Chemiaches Laboratorium des R. Istituto Tecnico.) B y k .

A. R eych ler , Uber die Wanderungszahlen der Ionen und die Wanderung des 
Ayunoniaks in ammoniaJcalischen Losungen von Silbernitrat. Bei der Elektrolyse 
von ammoniakalischen und wss. AgN03-Lsgg. erhielt der Vf. folgende Werte:

Lsg. Relatiye Geschwin- 
digkeit von N 0 3

NH3, mitgerissen 
durch 1 Ag-Atom App.

AgN 03 mit 2NH3 . 0,525 1,75 Mol. N e r n s t -L oeb
A gN 03 mit 2,2NH3 . 0,52 1,9 „
AgNOs mit 2NH3 . 0,54 1,8 „ O s t w a l d -L tjth er
AgNOa mit 1NH3 . 0,54-0,57 0 ,86-0 ,92 Mol. 17
AgNOs . . . . . 0,52 — )1

Zunachst ergibt sich aus diesen Zahlen folgendes: 2 Mol. NH3 sind go fest au 
das Ag-Atom gebunden, daB das komplese łon A g {N lI ,\ (vgl. S. 303) ais solches 
dureh den galvanischen Strom fortgefiihrt werden kann. Selbst in stark ammo
niakalischen Lsgg. existieren neben Ag(NH3)a Ag- und N 03-Ionen. Das Gleich- 
gewioht kann durch die Pormel K[Ag(NHa),] =  (Ag)(freies NH8)2 ausgedriickt 
werden. AuBerdem kommen zweifellos die Ionen Ag(NH3)(Hs0) und Ag(H,0)s vor 
(vgl. S. 303). Die einfacben Ag-Ionen werden nur in den sehr konz. und wenig 
dissoziierten Lsgg. vorherrsehen. Die Fisierung von 2 Mol. NH3 oder H ,0  wird 
ais erste Phase der Ionisation des Ag aufgefafit. Dies folgt aus der Tatsache, daB 
gleich konz. Lsgg. von A gN 08 und Ag(NH3),N 03 die gleiche elektrisehe Leitfahig- 
keit und die gleicben relativen Wanderungsgescbwindigkeiten zeigen. — A nh ang. 
Die Kóbaltiammine konnten folgendermaBen formuliert werden: Co(NH3)3X8,
•Co(NH3)3X2*(NHsX), Co(NH3)3X(NH3X)j u. Co(NH3)3(NH3X)3. Diese Unterscheidung 
von 2NH3-Funktionen wurde nach W e r n e r  zu viele Isomerien ergeben. Der Vf. 
ist jedoch der Meinung, daB die aus dieser Formulierung sich ergebenden Iso- 
meriefalle den beobachteten Tatsaehen entsprechen, wenn man, unter Annahme der 
Oktaederstruktur, von der Voraussetzung ausgeht, daB die Ionisation eines X-Atoms 
die Mitwrkg. zweier NH3-Mol. von yerschiedener Qualitat (angelagert und ein- 
gelagert) erfordert, und daB die 2 NHs-Mol. gewisse Bedingungen der relativen 
Stellung erfiillen mussen (sich z. B. in axialer Stellung befinden miissen). (Buli. 
Soc. Chim. Belgiąue 28. 215—22. Juli. [11/6.].) S c h O n f e ld .

A. R eych ler, Uber EonzentrationsTcetten, in dereń Zusammensetzung ammo- 
niakalische Silbersalze eintreten. (Vgl. yorsteh. Ref.) Aus der EMK. der Saule:

» I NHa im UberschuB, von gleichmaBiger Konz. I .
°  | Ag der Konz. C | AgCl der Konz. c (c kleiner ais C) | ®

und aua Yerss. mit A gN 03 ergab sich, daB die yerwendeten Salze sehr einfach 
konstituiert aind und aelbst in ammoniakalischen Lsgg. ais AgCl und AgNOs zu 
schreiben sind. Die Unters. der Kette:

A I AgCl von gleichformiger Konz. I .
| NH3 der Konz. C | NH3 der Konz. c | Ag

ergab, daB die Ag-Salze in der NHS-Lsg. ais Ag(NH3)a- --X  aufzufassen aind. Die 
theoretischen Betrachtungen dea Yfs. weichen von denjenigen von Bodlander 
(Ztschr. f. physik. Ch. 39. 597; C. 1901. II. 1109) betrachtlich ab. Die Gleich-
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gewichte in den beiden Lagg. der eraten Konzentrationssaule werden durch die 
nachatehende Formel veranachaulicht: [Agm(NH3)„]: [Agm(NH,)n]l =  (Ag)”‘: (Ag^"1. 
Aus der NEKNSTschen Formel ergibt sich (wenn man dereń Loaungadrucke der 
Elektroden dem oamotiachen Druck des nicht amminartigen Ag gegenuberstellt): 

,  0 058 C
JS =  — — ]og —. In der zweitenKonzentrationskette laasen aich die Gleichgewichte

durch die Formel: (Ag)m(freiea NHs)“ =  (Ag)1’'‘(freiesNH3)1’‘ auadriicken; die N e r n Śt -

ache Formel ergibt E l =  n log ^re êa .. (Buli. Soc. Chim. Belgiąue 28.
m °  (freies NEIg  ̂ °

222—27. Juli.) S c h On f e l d .

A. R eych ler, Uber die Wanderungszahlen der lonen und die Wanderung des 
Ammoniaks in  ammoniakalisćhen Kupfersulfatltisimgen. Die Elektrolyae von ammo- 
niakalischen CuSOt-Lsgg. fiihrte zu dem SchluB, daB die Uberfuhrungszahlen des 
CuSO« in NHS-Lsg. gleich sind denjenigen in wsa. Lagg. (v :u  =  0,635:0,365), 
und daB jedea Cu-Atom 4—5 NH3-Mol. mitreiBt. (Buli. Soc. Chim. Belgiąue 28. 
227—29. Juli. [11/6.] ) S c h On f e l d .

G. Jnst (in Gemeinachaft mit F. Haber), Neue Verss. uber Elelctronenemission 
bei chemischen Jieaktionen. Schon bei den friiheren Veras. war beobachtet worden 
(Ztachr. f. Elektrochem. 16. 275; C. 1910. I. 1821), daB der Eeaktionaeffekt ge- 
ateigert wird, wenn die Keaktionsstelle belichtet wird. Diese Eracheinung wird 
nach der friiher benutzten Yersuchsanordnung naher untersucht. Ala Lichtąuelle 
diente aowohl eine Kerze wie eine Quarzlampe. Ea ergab sich, daB daa Lieht 
auch bei Abwesenheit eines reaktionsfiihigen Gases eine Elektronenemiaaion aeitens 
der tropfenden K-Na-Legierung aualoat; bei Zutritt dea Dampfes iat der Effekt aehr 
betrachtlich, und zwar viel atarker, ala sich durch Addition des Reaktionsefiektea 
im Dunkeln und des reinen Lichtefiektea berechnen laBt.

Eine zweite Verauchsreihe befaBte sich mit der Elektronenemission der Mej 
talie Kupfer, Aluminium und Silber bei Rk. mit verdiinntem HC1- und J-Dampf 
bei erhohter Temp. Bei gewohnlicher Temp. geben diese Metalle keinen Reak- 
tionsefiekt, wohl aber, wenn sie im VakuumgefiiB durch einen eingebauten elek- 
triachen Ofen geheizt werden. Ein gleichfalls eingebauter Motor erlaubte e s , die 
Oberflache dea Metalla durch eine rotierende Schmirgelscheibe im Vakuum zu 
reinigen. Der Reaktionseffekt wachst mit steigender Temp. und steigendem Druck 
dea reagierenden Gases. (Ztschr. f. Elektrochem. 20. 483—85. 1/8. [23/5.*] Vortr. 
Hauptyersamml. Deutsche Bunsengesellsch. Leipzig-Dahlem.) S a c k t je .

F. Haber (in Gemeinschaft mit A. K lem enc), Elektrochemische Beaktionen 
beim Stromdurchgang durch die Grenze des Gasraums gegen den JElektrolyten. (Vgl. 
auch M a k o w e t z k y , Ztschr. f. Elektrochem. 17. 217; G. 1911. I .  1105.) Das U-for- 
mige ReaktionsgefaB enthielt ais eine Elektrode eine durch ein Diaphragma 
geachiitzte Pt-Elektrode, die in die Lsg. eintauchte; die andere Elektrode (z. B. 
Nernatatift) befand sich im Gasraum auBerhalb der Lag. Bei Anlegung einer Gleich- 
stromhochspannung bildete aich alao eine Lichtsaule zwiachen Lsg. und dieaer 
Elektrode aus. Die Lsg. konnte gekuhlt und geruhrt werden, das GefaB stand 
mit der Wasseratrahlpumpe in Verb. Bei Anwendung von maBig konz. HsS 0 4 ala 
Elektrolyt wurde unabhangig von der Stromrichtung die reichliche B. von Oxy- 
dationsprodukten in der Lsg. beobachtet, und zwar von Caro'schtr S. und vor 
allem von Uberscłncefelsaure. Die Ausbeute an diesen Produkten ist am starkaten 
in etwa 45% ig. Schwefelsaure, wenn der Elektrolyt nicht zu stark gekuhlt wird. 
Wahracheinlich bildet aich unter der Wrkg. dea starken Potentialgefalles, welches
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auf der Schwćfelsaure unmittelbar aufsitzt, aus dem W.-Dampf ein Osydations- 
mittel, welches in die unmittelbar benaehbarte HjSO* eindringt und diese oxydiert. 
Im Einklang hiermit ist die Erscheinung viel starker, wenn die Kathode im Gas- 
raum sitzt, weil im Kathodenfall die Lokalisierung der elektrischen Energie starker 
ist ais im Anodenfall. Unter den giinstigsten Bedingungen iiberatieg die Menge 
des gebildeten aktiyen Sauerstofis um das Vielfaehe den Betrag, den man nach 
dem FAKADAYschen Gesetz aus der transportierten Elektrizitatsmenge erwarten 
sollte. (Ztschr. f. Elektrocbem. 20. 485—88. 1/8. [23/5.*] Vortr. Hauptyersamml. 
Deutsche Bunsengesellsch. Leipzig-Dablem.) S a c k u k .

A. E. 0 x le y , Ber Einflufi der molekularen Konstitution w id  der Temperatur 
auf die magnetisćhe Suszeptibilitat. (Auszug.) (Vgl. S. 111.) Vf. untersuchte an 
etwa 20 organischen Substanzen den EinfluB der Temp. (zwischen —150 und 200°) 
auf die magnetisćhe Suszeptibilitat. Es zeigte sich, daB das CtJRlEsche Gesetz der 
Konstanz des Diamagnetismus fiir die meisten dieser Substanzen Geltung hat, 
yorausgesetzt, daB mit der Temperaturanderung keine Anderung der Konstitution 
einhergeht. Wahrend des tjbergangs vom fl. zum krystallinen Zustand ist eine 
merkbare Anderung der Suszeptibilitat zu konstatieren, die bei Benzolderivaten sich 
auf ca. 5 %  belauft. Nitróbenzol bildet eine Ausnahme, da es einen abnorm hohen 
Wert fur d •/!'/ gibt. Geht Nitrobenzol, ohne zu krystallisieren, in einen iiberkuhlten 
fl. oder gallertartigen Zustand iiber, so ist der Wert fiir d/  so klein, daB er nicht 
entdeckt werden kann. Benzophenon gab hinsichtlich der Temp.-Einw. eine voll- 
standige Hysteresisschleifenkurve, ahnlich wie sie von H o p k in s o n  fiir Nickelstahle 
erhalten worden ist. Der F. der diamagnetischen Krystalle entspricht der kritischen 
Temp. des Nickelstahls, u. die Bildungswarme der Krystalle der bei der kritischen 
Temp. des Nickelstahls freiwerdenden Warme. Die diamagnetische Eigenschaft der 
Substanzen ist offenbar komplexer Natur u. ahnelt sehr der magnetischen EigenBchaft 
ferromagnetischer Substanzen oberhalb und unterhalb der kritischen Temp. Der 
Unterschied ist in beiden Fallen auf die Natur des magnetischen Moments zuriick- 
zufuhren, das mit einem Einzelmolekul yerbunden ist, und durch dessen Anderung 
die Veranderungen der molekularen Konstitution zum Ausdruck kommen. Die 
theoretische Auslegung der beobachteten Erscheinungen, die von einer Erweiterung 
der LANGEViNschen Elektronentheorie des Magnetismus ausgeht, entzieht sich einer 
auszugsweisen Wiedergabe. (Proc. Royal Soc. London, Serie A, 90. 395—97. 1/7. 
[29/1.*] Cambridge. Trinity Coli.) B u g g e .

W . M. H icks, U ber die WirJcung des Magnetons bei der Streuung der a-Strah- 
len. Vf. zeigt, daB den von W e is s  entdeckten molekularen Magnetfeldern eine 
wirksame Bolle bei der Streuung der u- und (3- Teilchen zukommt. Zu diesem 
Zweck wird der einfache Fali betrachtet, daB sich geladene Teilchen in der aqua- 
torialen Ebene eines feststehenden magnetischen Dupletts bewegen, ohne daB einer 
zentralen Kernladung Rechnung getragen wird. Die Lsg. dieBes Problems gestattet 
eine angenaherte Schśitzung der GroBe des eintretenden Effekts. Eine auszugs- 
weise Wiedergabe der mathematischen Unters. ist im Referat nicht moglich. (Proc. 
Royal Soc. London, Serie A, 90 . 356—64. 1/7. [21/5.*].) B u g g e .

W . P. Jorissen und J. A. V ollgraff, Die Unveranderlichkeit der Uranstrahlung. 
Verss. ergaben, daB die Bestrahlung von U3Oe mit Kathodenstrahlen keine Aktivi- 
tatserhóhung zur Folgę hat. Die bestrahlten Praparate waren schwarz, die nicht 
bestrahlten graubraun; es findet wahrend der Bestrahlung eine teilweise Reduktion 
des U30 8 zu UOs statt. (Chemisch Weekblad 11. 832—37. 12/9. Leiden.) Sc h On f e l d .
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R. N asin i und U. Bresciani, Neue Untersuchungen uber die Materie im iiber- 
schmolzenen Zustande. (Vgl. Gazz. chim. ital. 43. II. 281; C. 1913. II. 1845.) Vf. 
gibt experimentelles Materiał fur die Uberachmelzung bei zwei Substanzen, die 
dieae Erscheinung in heryorragendem Mafie zeigen, namlich dem Triphenylmethan 
und dem Trimethylcarbinól\ doch besitzen beide nicht den Moreschinieffekt. Der 
fl. S  gibt bei seiner Erstarrung keinerlei Anomalie. Beim Natriumthiosulfat bleibt 
ein Widerspruch zwischen den von B b ij n e b  (C. r. d. 1’Acad. des Bciences 121. 60) 
bestimmten spezifischen Warmen und der Form der von den Vff. gefundenen Ab- 
kiihlungskuryen bestehen. Beim Thymol oiistiert im iiberachmolzenen Zustand kein 
Kriatalliaationakern. Ultramikroskopische Beobachtungen ergeben bei der Essig- 
sdure und beim Anethol, daB beim P. keine Yeranderung eintritt, insbesondere daB 
dieae Substanzen auch in uberschmolzenem Zustand ais optiscb leere Fil. angeseben 
werden diirfen. (Gazz. chim. ital. 44. II. 1—18. 18/7. Pisa. Uniyersitata-Institut 
f. allgemeine Chemie.) B y k .

•

Anorganisclie Cliemie.

L iiig i R olla , Uber den Schmelzpunkt des Arsens. (Vgl. S. 19.) Aus den PP. 
von Sb-As-Legierungen berechnet Vf. mit Hilfe der Atomfrequenzenkurve den P. 
des As zu 1202° absol. G o ijb a n  fand (C. r. d. l’Acad. des seiences 158. 121; C. 
1914. I. 851) experimentell 1090°. (Gazz. chim. ital. 44. II. 38—42. 18/7. Genua. 
Uniyersitats-Institut f. allgemeine Chemie.) B y k .

D. U. Artem jew, Krystallisation einer Eugel von K^Cr  ̂07. Eine Fortfuhrung 
der Ztschr. f. Krystallogr. 48. 417; C. 1911.1. 93 besehriebenen Verss. Die Plachen, 
welche sich in gesattigter Lsg. bei 20° bilden, werden aufgezahlt. Nach 2s/4 Stdn. 
erscbien noch (011), wahrend (023) zu yerscbwinden begann u. nach 5 Stdn. voll- 
standig yerschwunden war. Wurde die Kugel dann in stark ubersattigte Lsg. ge- 
taucht, so erschien (053) wieder und noch (012). (Annales de 1’Inst. des mines i  
St. Pćterabourg 1. 399; Ztscbr. f. Krystallogr. 54. 174. 14/7. Ref. F e d o b o w .) E t z o l d .

Ernest W ilson, Uber den Ein fiu fi der Temperatur auf die Eigenschaften von 
magnetisch geschiitzem Eisen. (Vgl. S. 110.) Die yom Vf. ausgefuhrten Yersuche 
zeigen, daB die Permeabilitat yon Eisen (,,stalloy“) in Ringform durcb Erhitzen 
stark erhoht werden kann, wenn man das Materiał, wahrend es der Wrkg. des 
Erdmagnetismus entzogen und einer magnetisierenden Kraft. unterworfen ist, auf 
die Temp. herabkiihlt, bei der es eine magnetisierbare Substanz wird. Hierbei 
wurden fiir die Permeabilitat Werte ^>10000 erhalten. Charakteristisch fur die 
Kurve der Permeabilitat und magnetischen Induktion ist die Tatsache, dafi die 
Permeabilitat bei den hoheren Induktionswrkgg. um so niedriger ist, je hober die 
maximale Permeabilitat ist. Die Energiezerstreuung durch magnetische Hysteresis 
ist fiir einen gegebenen Wert der Induktion geringer ais bei einem normalen Eisen- 
stiick. (Proc. Royal Soc. London. Serie A. 90. 343—49. 1/7. [7/5.*] London. Uniy. 
King’s Coli. Sir W il l ia m  S ie m e n s  Electrical Engineering Lab.) B u g g e .

R obert Kremann und Josei Lorber, Zur elektrólytischen Abscheidung von 
Legierungen und dereń metaUographische und mechanische Untersuchung. IV. M it- 
teilung: Uber Yersuche zur Abscheidung von Eisen-Magnesium-Legierungen aus 
icasserigen Losungen. (Ports. von K r e m a n n , L o b b e b , M a a s , S. 1033.) Vff. unter- 
suchten das elektromotorische Yerhalten der wasserigen MgCl2-FeS0 4 - Losungen m it 
u. ohne Zusatz yon KC1, sowie das Yerhalten der kathodischen Abscheidungen. Vff.
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konnten Fe-Mg-Legierungen mit einem Mg-Gehalt bia 3% erhalten. Bei hohem 
Mg-Gebalt enthalten die Legierungen auch etwaa Ferrohydroxydul (und vielleicbt 
etwaa Magneaiumhydroxyd) und zeigen (beaondera beim Erwarmen auf 200—300°) 
pyrophore Eigenachaften (infolge dea Gehaltea von Ferrohydroxyd, der B. von Fe- 
Mg-Legierung oder der Abseheidung yon feinverteiltem Fe). Bei einer Stromdiehte 
von etwa 1,25 Ampere iat der Mg-Gebalt ein Maximum. Ebenao geht bei einem 
beatimmten Verhaltnia von MgClj, und F eS04 (geringem MgCI2-Gehalt) in der Lag. 
aowohl der Mg-Gebalt ala auch der Oxydulgehalt der kathodiachen Abaeheidung 
durch ein Maximum. Zu8atz von KC1 wirkt ungunstig. Die Fe-Mg-Legierungen 
zeigen bedeutendes Reduktionsyermogen; yerd. HjSOł wird h. zu SO„ k. zu S und 
H»S, HNOs zu NH4NOs reduziert. Bei fortlaufender Verwendung deaaelben Badea 
ateigt im allgemeinen der Mg-Gehalt und in starkerem MaBe der Oxydulgehalt der 
kathodiachen Abaeheidung. Mit h. W. entwickeln die Legierungen H2 in Ab- 
hiingigkeit yon ihrem Mg-Gehalt. Friache Fe-Mg-Legierung zeigt ein unedlerea 
Potential ala paaaiyes Eiaen, aber ein bedeutend edlerea ala reines Mg; beim 
Liegen in F eS 04-MgCls-Lag. nahert aich der Wert dem dea pasaiyen Fe, wahrend 
er beim Liegen an der Luft wie bei reinen Eiaenkathoden zunachat edler ala bei 
gewohnlichem paaaiyen Fe iat. Die metallograpbiache Untera. und die Ritzbarte- 
best. fiihrt ebenfalla zu der Annahme, daB bei der Elektrolyae waaaeriger Fe-Mg- 
Lagg. feate Lagg. yon Fe-Mg abgeachieden werden. (Monatahefte f. Chemie 35. 
603—34. 8/7. [19/2.*] Graz. Chem. Inat. der Uniy.) G r o s c h u f f .

R obert Krem ann und R ud olf M aas, Zur eleklrolytischen Abseheidung von 
Legierungen und dereń metallographische und meehanische Untersuchung. V. M it- 
teilung: Die bei hoherer Temperatur aus Sulfatbddern abgeschiedenen Nickel-Eisen- 
Legierungen. (Vgl. yorst. Ref.; femer beaondera K r e m a n n ,  S u c h y ,  M a a s ,  Monats- 
hefte f. Chemie 34. 1757; C. 1914. I. 1400.) Vff. untersucbten die kathodische 
Abseheidung von Ni-Fe-Legierungen aus teasserigen NiSO^FeSO^Lósungen bei 
75°, mit und olme Zuaatz yon Kaliumoxalat, bzw. Citronensaure, aowie daa Ver- 
halten der Katbodenprodd. Daa Kathodenmaterial beeinfluBte nur die Form der 
Abseheidung, nicht die Zua. Die Konaiatenz der Abecheidungen wird durch die 
hohere Temp. nicht wesentlich yerbeaaert; die Schlammbildung acheint aich be
aondera bei Zuaatz yon Kaliumoxalat mit Erhohung der Temp. zu yeratarken. Mit 
hoherem Ni-Gehalt, beaondera bei Zuaatz yon Citronenaaure, nimmt die Konaiatenz 
der Legierungen zu. Bezuglich der Abhangigkeit der Zua. der Legierungen von 
der Zua. dea Badea herrschen die gleiehen Verhaltniaae wie bei Zimmertemp., nur 
nimmt mit ateigender Temp. der Ni-Gehalt der Legierung enorm zu. Die Hartę 
iat groBer ak bei den bei Zimmertemp. abgeschiedenen Legierungen, obwohl der 
Hj-Gehalt geringer iat. Die Struktur zeigt h&ufiger zentrische Schiehtungen, aowie 
Hohlraume ais bei den bei gewóhnlicher Temp. hergestellten Legierungen; die 
Abaeheidung erfolgt nach Anaicht der Vff. in wellenformigen Schicbten um Blaaen 
yon H, herum. Das elektrolytisch abgeschiedene Niekeleisen zeigt elektromotoriach 
aofort beim Eintauehen ein abnorm edlea Verhalten, beaondera auB neutralen Ba
dera; daa Potential ateigt nach einiger Zeit zu dem Normalwert an. Nach Anaicht 
des Vf. wird die Passiyitat dadurch yeraulaBt, daB aich in der Nahe der Ab- 
scheidung eine lokale Alkalitat einstellt. (Monatahefte f. Chemie 35. 731—53. 8/7. 
[5/3.*] Graz. Chem. Inst. der Uniy.) G r o s c h u f f .

Otto Ruff und "Walter Borm ann, Arbeiten im Gebiete holier Temperaturen.
V.: Mangan und Kolilenstoff. (Vgl. Ber. Dtach. Chem. Ges. 45. 3139. 46. 394;
C. 1912. II. 2028. 1913. I. 1090.) Es wurde die Loslichkeit von C ais solchen in 
den an C gesattigten Mn-Schmelzen (unter 30 mm Druck), die Zua. der aus einer
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solchen Schmelze entweichenden Diimpfe und der Kp. des reinen Mn bestimmt. 
Die Temperatur-Konzentrationsdiagramme wurden zu einem einheitlichen Diagramm 
yereinigt. Die Verss. wurden in einem Kohlerohrwiderstandsofen (s. Abb. im Ori- 
ginal) in H-Atmosphare ausgefuhrt. Tempp. bis zu 1500° wurden mit einem Thermo- 
element, Tempp. dariiber hinaus mit einem Wannerpyrometer gemessen. Der Kp. 
der C-Metallschmelzen wurde im Graphittiegel, der Kp. der reinen Metalle im 
Zirkontiegel bestimmt. Die Zus. des Dampfes der an C gesattigten Metalle wurde 
dureh Unters. des Riickstandes ermittelt. Beginn des Siedens der an C gesattigten 
Mn-Schmelze =  1526°, starkes Spritzen bei 1580° (30 mm Druck); der C-Gehalt betragt 
7,12%- Fur reines Mn fanden die Vff.: Beginn des Siedens 1510° (30 mm Druck). 
Der Dampf (bei 1525°) enthielt 1,94% C. Im Riickstand hinterbleibt Graphit. Der 
C ist im Dampf ais Carbid entbalten; die Mn-C-Schmelzen entbalten wahrschein- 
lich neben Mn3C noch ein C-reicheres Carbid. DaB der ungebundene C in Mn 
swl. ist, ergibt sich aus dem Umstande, daB sich alle unters. Mn-Schmelzen, wenn 
hinreichend energisch abgeschreckt, in HC1 ohne C-Ausscheidung auflosten. Die 
Tatsache, daB die Ggw. von verdampfendem Mn in den Graphitofen die Graphi- 
tierung von amorphem C begiinstigt, findet ihre Erklarung in einer intermediaren
B. von Mn-Carbiden. Die geringe Siedepunktserhohung, die durch Mn-Carbide 
veranlaBt wird, legt den SchluB nahe, daB der Partialdampfdruck dieser Carbide 
von demjenigen des Mn bei ahnlichen Tempp. nicht betrachtlich abweichen kann. 
(Ztschr. f. anorg. Ch. 88. 365—85. 15/9. [23/5.] Danzig. Anorg. u elektrochem. Lab. 
Kgl. Techn. Hochschule.) S c h On f e l d .

Otto R nff und W alter  Borm ann, Arbeiten im Gebiete hoher Temperaturen.
VI.: Nickel und Kohlcnstoff. (Vgl. vorst. Ref.) Es wird das Temperaturkonzentra- 
tionsdiagramm des Systems Ni-C  angegeben. Temp. der eutektischen Erstarrung 
1311° (C-Gehalt etwa 0,35%). Die Loslichkeit von G in N i wurde durch Ein- 
schmelzen von Ni im Kohletiegel bei 1400—1432° u. darauffolgendes Abschrecken 
bestimmt; der C-Gehalt des Regulus betrug 2,3%. Beginnendes Sieden einer an 
C gesattigten Nickellosung bei 30 mm Druck =  2490°; C-Gehalt der Schmelze 
6,3%- Kp.so des Ni =  2340°. C-Gehalt des Dampfes der Ni-Schmelze 0,28 +  0,017%. 
Eine Haltezeit konnte mit Sicherheit noch bei einem C-Gehalt von 0,5% fest- 
gestellt werden. Der C ist im Dampf wahrscheinlich in Form des Carbids ent- 
halten. (Ztschr. f. anorg. Ch. 88. 386—96. 15/9. [23/5.] Danzig.) S c h On f e l d .

Otto R.nff und W alter Bormann, Arbeiten im Gebiete hoher Temperaturen.
VII.: JEisen und Rohlenstoff. (Vgl. Metallurgie 8. 417 u. 456; C. 1911. II. 1417. 
1418) Die von W it t o r f  und H a n e jia n n  erhaltenen Linienzuge des Temperatur- 
konzentrationsdiagramms der Fe-C-Legierungen beruhen auf nicht ganz einwand- 
freien Verss. Loslichkeitsbestst. von C in Fe ergaben eine yollkommene Uberein- 
stimmung in bezug auf die Loslichkeitslinie B D H Y (vgl. 1. c. u. Abb. im Original). 
Die Richtungsanderungen der Linie bei D und H verdanken ihre Entstehung nicht 
einem Zufall; mit dereń Vorhandensein muB gerechnet werden; Zweifel sind nur 
bezuglich ihrer Deutung moglich. Beginn des Siedens des an C gesattigten Fe 
bei 36,3 mm. Druck =  2652°; der C-Gehalt dieser Schmelze betragt 7,4%. Kp.30 
(beginnendes Sieden) yon reinem Fe (schwedisches Hufnageleisen, ausgefuhrt im 
Zirkontiegel) ca. 2400°; ein richtiges Sieden lieB sich nicht feststellen. Der C-Ge- 
halt des Dampfes der unter ca. 36 mm sd., an C gesattigten Eisenschmelze betrug
0,92 ±  0,04%. (Ztschr. f. anorg. Ch. 88. 397—409. 15/9. [23/5.].) S c h ó n f e l d .

Otto Ruff und F. K e ilig , Arbeiten im Gebiete hoher Temperaturen. VIII.: 
Kobalt und Kohlenstoff. Die Vff. yerfolgten den Verlauf der Loslichkeitslinie fur
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Graphit bia zum Kp. der gesattigten Co-Schmelze, ermittelten den Kp. von reinem 
Co und die Zus. der von der sd. Co-C-Lsg. entwickelten Dampfe; die Ergebnisse 
aind im Temperaturkonzentrationsdiagramm (vgl. im Original) eingetragen (vgl. 
B o e c k e r ,  Metallurgie 9. 296; C. 1912. II. 17). Zur Best. der Lóalichkeit diente 
granulierteB Co mit 99,35 °/0 Co. Bis 2450° wurde die Schmelze im elektriachen 
Yakuumofen hergestellt. Oberlialb dieser Temp. wurde in H unter Atmospharen- 
druck gearbeitet. Der Gehalt an C war in allen Legierungen (yon iiber 1500 bis 
2739°) sehr klein und schwankte zwischen 0,1—0,3%. Gegen 2100° zeigt die 
Loalichkeitskurye eine auffallige Inflexion; sie liegt nahe an dem Punkte, wo die 
Schmelze die Zus. einea Trikobaltocarbids hat. Sie erinnert an die noeh schiirfer 
ausgesprochene Infleiion im Fe- und Ni-C-System (vgl. yorst. Ref.). Die Metall- 
C-Schmelzen enthalten im Falle dieser ausgespróchenen knickartigen Infłexion 
praktisch nur eine einzige Molekiilart, und zwar das Carbid mit der Zus. der 
Schmelze bei der Inflexion. Ist die Inflexion weniger ausgesprochen, so ist die 
Moglichkeit dieser SchluBfolge geringer. Im yorliegenden Fali (Co-C) weist die 
Inflexion auf ein Carbid mit etwa 6% C hin. Die weitere Zunahme des C-Ge- 
haltes jenBeits der Inflexion wird wohl durch die B. eines C-reieheren Carbids 
yeranlaBt. Die Bruchfliiche der Reguli mit etwa 2,5 % C war grau und fein- 
krystallinisch. Mit Zunahme des C-Gehaltes wurde die Bruchflache dunkler und 
poroser. tjber 5% C war der Graphit im Metali mit bloBem Auge zu erkennen 
(vgl. Abb. im Original). Das in den Schmelzen yorhandene Trikobaltocarbid zer- 
fallt beim Erkalten sehr rasch in Co und Graphit. Gegen 2400° (u. 30 mm Druck) 
beginnt ein leichtes AufstoBen des an C gesattigten Co und gegen 2500° ein stoB- 
weises Aufwallen der ganzen Schmelze. Die Vff. lassen die Loslichkeitslinie (30 mm) 
bei 2415° enden, bei Atmospharendruck bei ca. 2700°. Kp.so yon reinem Co wurde 
mit etwa 2375 +  40° angenommen. Der Dampf der unter 30 mm sd. an C ge- 
sattigten Co-Lsg. enthielt 2,0 +  0,6% C. (Ztschr. f. anorg. Ch. 88. 410—23. 
15/9. [24/5.].) S c h O n f e ld .

A dolf H eyd w eiller , Einige physikalische Eigenschaften des Indiumtribromids 
in Wasser. Es wurden das elektrische Leitvermogen, die Dichte, die spezifiache 
Warme, die Lichtbrechung und Dispersion, die Refraktion und die elektromagne- 
tische Rotationspolarisation yon Indiumtribromid in was. Lsgg. von yerschiedenen 
Konzentrationen bestimmt. Die Resultate aind in einer Tabelle zusammengestellt. 
Yergleicht man die Aquivalentleitfahigkeiten mit denen anderer Bromide mit zwei- 
und dreiwertigen Kationen, so fallen die yerbaltnismiiBig niedrigen Werte auf; nur 
CdBr, besitzt noch eine etwas kleinere Aąuiyalentleitfahigkeit ais InBr8, die auf B. 
von Komplexionen zuriickzufuhren ist. Es liegt der SehluB nahe, daB Indium die 
Eigenschaft der Komplexionenbildung in den Halogenyerbb. mit dem Cd, wenn 
auch in geringerem MaBe, teilt. Die beobachteten Werte der Refraktionsaąui- 
yalente im sichtbaren Lieht, die sich nur wenig mit der Konzentration śindern, 
wurden auf lange Wellen reduziert. Aus dem so erhaltenen Mittelwerte wurde 
das Refraktionsaąuiyalent des Kations ermittelt. Dieser Wert wurde das 
wahre Atomyolumen des Indiums darstellen. Aus yorgleichenden Unterss. mit 
Cadmiumsalzen hat sich aber gezeigt, daB die Werte der Atomrefraktion durch 
die Komplexbildung etwas zu klein ausfallen. Durch Anwendung einer Korrektion 
wurde der Wert der Atomrefraktion des Indiums fiir lange Wellen ermittelt zu 
R ^ =  6,61. (Ztschr. f. anorg. Ch. 88. 103—7. 10/7. [9/6.] Physik. Inst. Rostock.)

J u n g .
G. Scagliarin i und A. Gnida, Beitrag zum Studium des zweiwertigen Silbers. 

Salze des zweiwertigen Silbers, z. B . das Salz AgsOs, das keinen Peroxydcharakter 
begitzt, u. das Salz AgSs0 8.4C 6H5N, sind yon G. A. B a r b ie r i  (ygl. Atti R. Accad.
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dei Lincei, Roma [5] 15. I. SOS; 16. II. 72; 22. I. 560; C. 1906. II. 412; 1907. II. 
1224; 1912. II. 94) bereits dargestellt worden. Vff. haben yersucht, ein einfaches, 
nicbt kompleies Salz herzustellen, u. sich dazu des neutralen arsensauren Silbers, 
das in uberschiissiger Arsensaure 1. ist, bedient. Diese Lsg. nimmt bei der Elektro
lyse an der Anodę eine intensiy braune Farbung an, und nach mehrstundigem 
Durchleiten des Stromes erhalt man auf Zusatz von Kaliumarseniat eine amorphe, 
dunkelsepiabraune Fallung. Best. des Verhaltnisses Ag zu aktivem O ergab einen

Wert, der sehr nahe an  ̂ lag. DaB nicht ein Gemisch von 1-wertigem
akt. Sauerstoff

mit 3-wertigem Silber vorlag, bewies, daB auch bei yerschieden langer Dauer der

Elektrolyse der Wert , . ■ ■ ^ ——=- konstant blieb. Das Verhiiltnis wurdeJ akt. Sauerstoff As
(in der noch feuchten Substanz) annahernd zu 3 Ag zu 2 As gefunden. Damit er-
gibt sich, daB es sich bei der Verb. urn ein normales Salz des 1-wertigen Silbers
mit Arsensaure von der Formel Ag3(As04)3 oder viel wahrscheinlicher um den
Molekularkomplex 6A g O '4 H sAsOt handelt, da auch das Silber, wie sile Metalle,
die in mehreren Wertigkeitsstufen auftreten konnen, geringere Elektroaffinitat und
infolgedessen groBere Tendenz, in komplexe Ionen einzutreten, besitzt.

E x p e r im e n te lle r  T e il. Ais Anodenraum diente eine Tonzelle, die gefiillt 
war mit der Lsg. von Silberarseniat in 65%'g- Arsensaure. Diese Tonzelle stand 
in einem Becherglas, gefiillt mit einer ca. 5°/0>g- was. Salpetersaure. Diese HNOs 
sollte eine event. befiirchtete Reduktion der Arsensaure zu Arsenwasserstofi wah
rend der Elektrolyse yerhindem. Die Strommenge betrug 2,5 Atnpóre bei 20 Volt 
Spannung, die Temp. unterhalb 10°. Nach wenigstens 3-stdg. Dauer der Elektro
lyse wurde die dunkelbraun gefarbte Anodenfl. in ein Becherglas gegossen und 
unter Eiskiihlung mit einer konz. Lsg. von Kaliumarseniat gefallt. Nach yielstdg. 
Stehen hatte sich der dunkel sepiabraune Nd. vollig abgesetzt, die uberstehende 
Fl. war farblos geworden. Der mit Eiswasser wiederholt ausgewaschene Nd. wurde 
noch feucht analysiert. Zur Best. des Verhaltnisses Ag : akt. O wurde eine Probe 
mit k. uberBchussiger verd. H,Oa-Lsg. von bekanntem Gehalt behandelt und der 
UberschuB mit Vio'n- KMn04 in saurer Lsg. zuriicktitriert. In der LBg. wurde 
dann das Ag ais Chlorid gefallt u. gewogen. In einer anderen Probe wurde durch 
Behandeln mit yerd. HC1 unter Cl-Entw. das Ag ais Chlorid gefallt u. im Filtrat 
die Arsensaure ais As2S6 nach der Methode von Fr. N e h e r  bestimmt. Es ergab 
sich so das Yerhaltnis Ag : As. (Analysenergebnisse s. Original.) Die Priifung 
auf K in dem Nd. ergab selbst bei Anwendung betrśichtlicher Mengen des Prapa- 
rates nur ganz geringe Spuren, ein kompleses Salz mit Kalium ist also nicht ent- 
standen. (Gazz. chim. ital. 44. I. 574—78. 18/5. Bologna. Allgem. Chem. Lab. der 
Univ.) Cz e n s n y .

Organische Chemie.

W. M arshall W atts, U ber die Spektren, icelche der Kohlensłoff und einige 
seiner Verbindungen geben, und insbesondere das Sicansche Spektrum. Vf. gibt ein- 
leitend eine ausfiihrliche Ubersicht iiber die bisherigen Unterss. des Kohlenwasser- 
stofispektrums von S w a n  und die von yerschiedenen Forschern gemachten Yerss. 
zu seiner Erkliirung. Er bcschreibt eigene Verss., bei denen das SwANsehe Spektrum 
unter Bedingungen beobachtet wurde, welche die Ggw. von Sauerstoff, Boweit ea 
moglich war, ausschlossen. Die untersuchten KW-stoffe (Hexan, Heptan, Octan, 
Kohlenstofftetrachlorid u. Chlorbenzol), die durch Destillation iiber P20 6 in Quarz- 
gefaBen gereinigt waren, befanden sich in einem EntladungsgefaB aus FluBspat, 
daa in einem eyakuierten Glaarohr entbalten war. Beim Durchgang des Funkens
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durch die Fil. wurden die gleichen Reaultate erhalten wie mit weniger grundlich 
gereinigten, nicht unter SaueratoffabschluB behandelten Fil. Heptan gab ein in- 
tensives SWANachea Spektrum, in dem die Gruppen y  (9635 etc.), S (5165 etc.), 
£ (4737 etc.) und f  (4315 etc.) identifiziert werden konnten. Ebenso verhielten sicb 
Hexan, Octan, CClt u. Ghlorbenzol (bei den letzteren zwei Verbb. sind die Beobacb- 
tungen achwieriger). Vf. erortert die numeriscben Beziehungen zwiachen den 
Wellenlangen der Linien dea SwANschen Spektruma und atellt eine Formel auf, 
welche beaaer ais die Formeln von D e s l a n d k e s  den TatBachen entspricht. Was 
den Uraprung des SwANschen Spektruma anbetriSt, so achlieBt sich Vf. der An- 
schauung von J. J. T h o m s o n  an, wonach dioseB Spektrum weder dem Kohlenoiyd, 
noch dem Kohlendioiyd zukommt, aondern auf daa negativ geladene Kohlenstofiatom 
zuriickzufuhren ist. (Philos. Magazine [6] 28. 117— 28. Juli.) B u g g e .

H einrich  G oldschm idt, Das Gleićhgewićht Wasserstoffion-Alkohol- Wasser. 
In friiheren Arbeiten war gezeigt worden, daB die katalytische Wrkg. starker SS. 
in A. auf die Eaterbildung durch den Zuaatz von W. gehemmt wird, u. ea war zur 
Erklarung angenommen worden, daB daa katalytisch wirkende Kation C,H60H -H ' 
sich mit W. umaetzt nach der Gleichung CsHsOH-H' -j- H ,0  =  H,0*H' -f- OsH6OH. 
Aua der Abnahme der Rk.-Geschwindigkeit war auch die Konstantę dieses Gleich- 
g e w ich ts  berechnet worden. Die Rechnung i s t  jedoch unrichtig, weil sich spater 
herauaatellte, daB auch die ungeapaltene Sauremolekel katalytiach wirkaam ist. 
Zur Neubest. dieaer G le ich g ew ich tB konstan ten  h a t  der Vf. daher einen neuen Weg 
eingeschlagen, namlich die Bestimmung des Grenzleitvermogens der S. in reinem
A. und in Lsgg., die einen konstanten W.-Gehalt n besitzen. Bezeichnet man 
namlich die Beweglichkeit des Anions mit v, die des Alkohol-IT-Ions mit u und 
die des W.-H'-łona mit u', ferner die Gleichgewichtskonstante obiger Rk. mit r, 
so gilt fur das Grenzleitvermogen der rein alkoholischen Lsg. die Gleichung 

=3 w -f- v, fiir einen W.-Gehalt von n Mol/Liter die Gleichung:

■> r  i n > iA„ =  — j---- u H------- 1---- u' - f  v .r Ą -n  1 r  +  n 1
Aua drei solchen Gleichungen kann man dann r und die GroBe u — u' be- 

rechnen, und zwar ergab aich fiir HC1 ais Elektrolyt « — u' =  43 und r  =  0,058.
Diese Zahlen wurden durch die entaprechende Unters. der Leitfahigkeiten 

anderer SS. in reinem A. und in A.-W.- Gemischen gut bestatigt. Die Beweg
lichkeit des Anions konnte auch aus dem Grenzleitvermogen der Na-Salze ermittelt 
w erd en , und man konnte dazu tibergehen, bei B chw achen SS. die Dissoziationa- 
konstante und ihre Beeinflussung durch den W.-Zusatz zu bestimmen. Hierbei 
ergab sich, daB die Dissoziationekonstante etwa proportional mit dem W.-Gehalt 
ansteigt. Die Unters. erstreckte sich auf die SS. Sulfosalicylsaure, Pikrinsaure, 
Trichloressigsdure, Trinitrobenzoesaure, Trichlorbuttersaure, Dichloressigsaurc, Salicyl- 
sdure. Auch die katalytische Wirkaamkeit dieser Sauren lieB sich durch die aus 
den Leitfahigkeiten neubestimmten Konstanten rechnerisch gut daratellen. (Ztschr. 
f. Elektrochem. 20. 473—78. 1/8. [23/5.*] Hauptyers. Deutache Bunaengeaellsch. 
Leipzig-Kristiania.) S a c k u r .

H arold H ibbert, Beitrage zur Kenntnis des Nitroglycerins. III. M itte ilu n g . 
Uber die Natur der Isomerie bei Nitroglycerin und die Empfindlićhkeit des gefrorenen 
Produkts gegen Stop. (I. u. II. Mitteilung vgl. Ztschr. f. d. gea. SchieB- u. Spreng- 
stoffwesen 9. 83.126; C. 1914 .1. 2094.) Vf. vergleicht die bei den fruher beachrie- 
benen Isomeren des Nitroglycerins beobachteten Eracheinungen mit anderen in der 
chemischen Literatur beschriebenen Umwandlungserscheinungen u. gelangt zu der 
Ansicht, daB zwiachen dem featen labilen u. dem featen atabilen Nitroglycerin eine
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ch em iach e Isomerie yorhanden aein diirfte. Eine solche ware im Sinne der 
beiden folgenden Formeln denkbar:

Beide Iaomere konnen auch in flusaigem Zustande ihre Struktur behalten. Das 
frisch hergestellte Nitroglycerin wird meist aus einem Gemenge viel fl. labilen u. 
wenig fl. stabilen Isomeren bestehen. Zur Erklarung der friiher mitgeteilten Be- 
obachtungen, insbesondere auch zur Erklarung der Empflndlichkeit des gefrorenen 
Dynamits gegen StoB, entwickelt Vf. eine Reihe von Vorstellungen, beziigl. dereń 
auf das Original verwiesen werden muB. (Ztschr. f. d. ges. SchieB- u. Sprengstofi- 
wesen 9 . 305—7. 15/8. 321—22. 1/9. E. I. d u  P o n t  d e  N e m o u r s  P o w d e r  Co. 
Wilmington, Delaware.) P e a g e k .

George Francis M orrell, Studien in der Bernsteinsaurereihe. Teil I. Die Chloride 
der Bernstein- und Methylbernsteinsaure und ihre Konstitution. Bernsteinsaurechlorid, 
und ahnlich Methylbernsteinsaurechlorid, gibt mit Anilin nur das symm. Anilid; 
mit NH, entsteht aber nur 5%, mit Methylamin nur 25°/o der symm. Yerb., wahrend 
der groBere Teil in die aaymm. Verbb. yerwandelt wird. Zur Erklarung dieser 
Erscheinungen ist es unnotig, die Chloride ala Dichlorlactone aufzufaasen, da die- 
selbe auch durch das Schema:

gegeben werden kann. Der Unterschied im Yerhalten der Basen wird darauf be- 
ruhen, daB nur eine hinreichend starkę Base aus I. HC1 unter RingschluB (II.) 
abapaltet u. damit zur B. dea aaymm. Amida (III.) Veranlassung gibt. In einigen 
Fallen wurden Anzeichen fur die Eiistenz yon Yerbb. des Typus II. gefunden. — 
Bernsteinsaurechlorid, aus der S. u. PC1S, Tafeln, F. 20°, Kp.IS 87—88°, 1. in Bzl., 
unl. in PAe. — Methylbernsteinsaurechlorid, aus 1 Mol. Methylbernsteinsaure und
2 Mol. PC16, farblose Fl., Kp.n 83—84°, L in Bzl., PAe. — Bernsteinsaureanilid, 
aus 4 Mol. Anilin und Bernsteinsaurechlorid in k. Bzl., Nadeln aus A., F. 230°. — 
Methylbernsteinsaureanilid, C17HI80 2N2, aus Anilin und dem Saurechlorid in Bzl., 
Nadeln aus A., F. 200°. — Beim Einleiten yon NHS in eine Lag. von Bernstein- 
saurechlorid entateht neben NH4C1 nur das sehr zerflieBliche asymm. Bernstein- 
sdureamid (III.) von A uger; beim Eintropfen des Chlorids in konz., was. NHS ent
ateht auBerdem etwa 5% dea symm. Bernsteinsdureamids, F. 260°. — Beim Ein
leiten yon NH3 in eine Lag. von Methylbernsteinsaurechlorid in Bzl. erhalt man 
einen hygroskopiachen Nd., der bia auf das NH,C1 in A. 1. ist; aus der alkoh. Lsg. 
fallt A. etwas Methylbernsteinsaureamid, Nadeln aua W ., F. 225°, wahrend in der 
Lsg. eine all. Yerb. C5H70 3N bleibt, die wahracheinlich ein unsymm. Imid vom 
Typua II. iat, an dereń Stelle beim Arbeiten mit uberschuasigem, konz., wss. NHS 
das auch durch A. fallbare, olige und zerflieBliche asymm. Methylbernsteinsaure
amid entateht. — LaBt man Bernsteinsaurechlorid in konz., wsa. Methylamin ein
tropfen und die Mischung im Vakuum eindunaten, ao kann man dem Ruckatand 
etwa 25% symm. Bernsteinsauredimethylamid durch ad. Bzl. entziehen; aua der 
alkoh. Lsg. des gebliebenen Riickstandea kryatalliaiert Methylaminhydrochlorid und 
nach Zuaatz von Essigester asymm. Bernsteinsauredimethylamid, zerflieBliche Schuppen, 
beginnt bei ca. 120° zu schm., ist aber bei 200° noch nicht vollig geschm., unl. in

I. II. III.
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Bzl.; in der Mutterlauge bleibt Verb. C6H70 2N (ygl. II.), weifie Nadeln aua Essig- 
ester, F . 105—107°, 11. in W., A. (Journ. Chem. Soc. London 105. 1733—39. Juli. 
London. The Sir J o h n  C a ss  Techn. Inat. Chem. Abt.) F r a n z .

&. Ciusa und A. P ie r g a llin i, Oxydationen mit Brom wnter der Einwirkung 
des Lichtes. Dieae Bk. haben bereits Cia m ic ia n  und S il b e k  (Atti R. Accad. dei 
Lincei, Roma [5] 20. I. 716; C. 1911. II. 666), sowie Ciu s a  und Mil a n i  (vgl. 
Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] 22. II. 682; C. 1914. I. 957) zur Umwandlung 
yon Dimethylglykol in Diacetyl angewendet. Vff. haben die Rk. auch auf andere 
hydroiylhaltige Korper auagedehnt. Im Dunkeln ubt das Brom keine oder nur 
eine ganz geringe Wrkg. aus. Das Halogen kam in wss. Lsg. zur Anwendung. 
Gleichzeitig wurde ein' Parallelyera. angestellt, indem eine gleiche Flasche, die die- 
aelbe Menge der Reaktionslsg. enthielt, mit achwarzem Karton bedeckt, dem Licht 
auagesetzt wurde. Die Experimente fanden in den Monaten Juni und Juli statt.

Milehsaure. 9 g, in 640 ccm 2,5°/0ig. Bromwasser gel., wurden einen Tag dem 
Lichte ausgesetzt. Daa von noch anwesendem Brom gelblich gefarbte Reaktions- 
prod. enthielt Brenztraubensaure, die ais Phenylhydrazon, CH, *C(: N*NH-CeH5)* 
C02H, Kryatalle aus A., P. 182—183°, isoliert wurde. Quantitative Verss. ergaben, 
da8 nach 24 Stdn. 23,0, nach 48 Stdn. 34,56°/0 der Milehsaure osydiert worden 
waren. Der im Dunkeln angeatellte Parallelyera. ergab nach 30-stdg. Aussetzen 
ein Reaktionsgemisch, das mit Phenylhydrazin keinen Nd. lieferte.

Weinsaure. 24 g wurden mit 1950 ccm Bromwasser dem Lichte 5 Stdn. aus- 
gesetzt, wobei eine Gasentw. auf trat. Die Reaktionafliissigkeit enthielt Formyl- 
glyoxylsaure, die ala Diphenylhydrazon, C02H-C(: N-NH-C„H5)-C (: N ■NH-C9H6)H, 
vom P. 209° isoliert wurde, dabei entatand ais Nebenprod., intermediar offenbar 
dureb die Einw. des Natriumacetata, daa Natriumsalz des Diphenylhydrazons der 
Formylbrenztraubensaure. Der Dunkelyers. ergab auch hier eine Reaktionsfliissig- 
keit, die mit Phenylhydrazin keinen Nd. lieferte. Die Oxydation durch Bromwasser 
spielt aieh also nach der Gleichung ab:

C02H -C H 0H .C H 0H -C 0sH +  2 Br, =  4HBr - f  COj +  COsH.CO-CO-H.
Mandelsaure liefert bei der Oxydation mit Bromwasser am Licht C02, Benz

aldehyd, sowie ziemlich viel Benzoesaure und Phenylglyoxylsaure (Phenylhydrazon, 
C8H6*C(: N*NH-C6H6)-C 02H, Kryatalle aua A ., F. 176°), bei der Oiydation im 
Dunkeln werden nur sehr wenig Benzoesaure, viel Benzaldehyd u. weniger Phenyl- 
glyosylsaure gebildet, ais im Licht.

Glycerin wird im Licht zu Glycerose osydiert (Osazon, CuH^ONj, Krystalle 
aua Lg. -f- Bzl., F. 134°), die im Dunkeln erhaltene Reaktionafliissigkeit gab mit 
Phenylhydrazin keinen Nd. — Mannit lieferte aowohl im Licht wie im Dunkeln 
Mannose (Osazon, C18H,S0 4N4, Kryatalle aua A., F. 205—206°), doch war die Aus- 
beute im Licht erheblich viel grofier.

Citronensaure wird nach C l o t e z  (vgl. Jahreaberichte 1861. 370) von Br im Licht 
nicht angegriffen, dagegen liefert die Einw. von Cl Perchloraceton. VfF. fanden, 
daB auch die Einw. von Br analog yerlauft. Wird das Gemisch von Citronensaure 
mit Bromwasser yon einem Sonnenstrahl getroffen, so triibt es sieh augenblicklich
unter B. eines weiBen, krystallinischen Nd. Die Verb. ist Pentabromacetonr
CH3OBr6, Krystalle aus A., F. 75°. Im Dunkeln beginnen sich erat nach sehr 
langem Stehen (2 Monate ca.) die ersten Krystalle von Pentabromaceton abzuacheiden. 
(Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] 23. I. 821—25. 17/5. Bologna. Allg. Chem.
Inst. der Univ.) Cz e n s n y .

L ivio  Cambi, Uber die Beaktion des Nitroprussiats mit einigen Keionen. 
II. Mitteilung. (I. Mitt. s. Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] 22. I. 376; C. 1913-
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I. 1756.) Mit Nitroprussiat bilden einige Ketone gefarbte Komplexe, welche leicbt 
unter B. des entsprechenden Isonitrosoketons spalten (s. Mitteilung I., 1. c.). Zur 
Best. der Natur der dabei entstehenden Prodd. hat Vf. die Rk. in absol. methyl- 
alkoh. Lsg. unter Zufiigung von Natriumalkobolat (-metbylat oder -athylat) ange- 
fltellt, da einerseits das Nitroprussiat mit Natriumalkoholat in der Kalte nicht 
reagiert, andererseits das entstandene Nitritocyanid in diesem Losungsmittel unl. 
ist. Auch begunstigt bekanntlich die Anwesenheit von Alkoholat derartige Kon- 
densationBrkk. Eine Farbanderung wird bei Ausfiihrung der Rk. unter diesen Be
dingungen nicht beobachtet, ein Beweis dafur, daB auch unter diesen Bedingungen 
die Rk. normal verlauft. In den drei untersuchten Fallen, mit Acetophenon, Aceto- 
bromphenon, CjH^Br.COCHj, und Acetylaceton schied sich ein Salz ab, das ganz 
dieselben Eigenschaften wie das aus der wss. Lsg. gewonnene zeigte. Seine Zus. 
•entspricht dem Schema I. Es ist ein Ferrocyanid, welches auf jede Fe(CN)5-Gruppe

TT fFe(CN)s 
Na4 H.I.

R
Fe(CN)6N < Q < C O .R ' C8H ,0sN

Na4-Ha0

■ein Molekuł oder ein Radikal des Isonitrosoketons enthalt. Im Falle der beiden 
Acetophenone werden diese Salze leicht durch einfache Einw. des W. in das 
Natriumsalz des Isonitrosoketons u. in das Ferroacjuopentacyanid von K. A. H o f f 
m a n n  [Pe(CN)5H,01Nas gespalten. Unter gunstigen Bedingungen kann diese Rk. 
sogar quantitativ werden. DaB die Farbung verschieden ausfallt, je nachdem sich 
■die Rk. in alkal. oder schwach saurer Lsg. abspielt, deutet darauf hin, daB in 
beiden Fallen auch yerschiedene Prodd. entstehen. Im Falle des Acetophenons hat 
Vf. auch das durch Einw. von verd. S. auf das aus Nitroprussiat direkt erhaltene 
Prod. entstehende Salz isoliert, es entspricht der Formel [Fe(CN)5C8H7OaN]Na3. 
Man hat also eine Umwandlung nach dem folgenden Schema:

.CH-CO-CeH,
Fe''(CN)6N <Q

H’ 
----->- ^CH.CO.C6H5

Fen(CN)6N<C
HO'

rotviolett blau.

Das durch direkte Kondensation entstandene Prod. gehort also in die Reihe 
der Ferrocyanide, welche in dem komplezen łon an Stelle der CH-Gruppen ein 
davon verschiedenes Anion enthalten, das sa u re  S a lz  dagegen zur Gruppe der 
Ferrocyanide, welche an Stelle des CN-Radikals ein sogenanntes neutrales Molekuł 
enthalten. Die gesamte Rk. kann man durch daa Schema ausdrucken:

[FelII(CN)6NO]" +  CHS • CO • CeH5 +  2CH30 ' =

[FeII(CN)5N < Q H ‘0 0  ‘ C«Hf "  +  2 CHsOH.

E x p e r im e n te lle r  T e il. Zur Yerwendung kam Nitroprussidnatrium, das 
durch Erwarmen auf 115° etwa der Halfte seines Wassergehalts beraubt war. 
(Weiteres Entwassern erschien gefahrlich, da dann merkbare Zers. eintrat.) Bei 
Acetophenon und Acetobromphenon wurde zum Vergleich mit fruheren Verss. 
auBerdem auch bei 100° getrocknetes Salz verwendet, was aber dieselben Resultate 
ergab. Das Acetobromphenon wurde nach den Angaben von S c h w e it z e r  (vgl. 
Ber. Dtsch. Chem. Ges. 24. 550) aus Acetylchlorid und Brombenzol hergestellt u. 
schmolz, aus A. gereinigt, bei 54° (Sc h w e it z e r , F. 52°).

Acetophenon: Einer Lsg. von Nitroprussiat und Acetophenon in absol. Methyl- 
alkohol wurde bei 0° eine methyl- oder athylalkoh. Lsg. von Natriumalkoholat 
zugefugt. Die alsbald eintretende Fallung eine3 dunkelroten Nd. ist nach 2—3-stdg. 
Stehen bei 0° beendigt. Der Nd. hat die Zus. II. Das W. ist schwierig zu ent-
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fernen, da sieli die Verb. beim Erwarmen und aogar im Ezaiccator bei langerem 
Steben bei gewohnlicher Temp. zers. Das Salz ist ein zerflieBliches, lebhaft rotes 
Pulyer, 11. in W ., die Lsg. ist intensiy rotyiolett, 1. in wasserhaltigem Methyl- 
alkohol (selbst mit wenigen °/o W.), unl. in absol. Methyl- und Athylalkohol. Die 
wss. Lsgg. geben mit Ferrisalzen einen dunkelblauen, mit Ferrosalzen einen yioletten, 
mit Cu-Salzen einen ebenfalls yioletten Nd. — C u -S a lz , [Fe(CN)5• C8H90 3N]Cu2. — 
Die wss.-alkoh. Lsgg. des Na-Salzes nehmen langsam eine dunkelgelbe Farbę an, 
wobei Zers. in Ferroaquopentaeyanid, Na3Fe(CN)6KaO und Na-Salz des Isonitroso- 
acetophenons (Nitrosoketon, F. 126°) eintritt. Eine analoge Spaltung [in Na2Fe(CN)6‘ 
H20 - 7 Hj0  +  NaON : CH'CO*C0H6] erleidet das yiolette Salz aueh bei langerem Auf- 
bewahren unter dem EinfluB der Luftfeuehtigkeit, wobei es sich in eine gelblich- 
griine, schmierige M. umwandelt, die beim Aufnehmen mit essigsaurem W. eine 
dunkelgelbe Lsg. und einen Riiekstand von Isonitrosoketon liefert. Die wss. Lsg. 
yerliert ihre yiolette Farbung aueh bei langem Stehen nicht yollstandig, man muB 
also ein Gleichgewieht zwischen dem komplexen łon des unzersetzten Salzes und 
seinen Zers.-Prodd. annehmen. Dasselbe Gleichgewieht kann natiirlich aueh yon 
der anderen Seite erreicht werden, da aueh eine Mischung der (dunkelgelben) Lsg. 
des Pentacyanids mit derjenigen des Na-Salzes des Isonitrosoacetons nach einiger 
Zeit mehr oder weniger intensiy die eharakteristische yiolette Farbung des kom- 
plesen Ions annimmt. — S a u r es  S a lz , [Fe(CN)6'C8H ,02N]Na3, durch Zufiigen der 
berechneten Menge methylalkoh. Schwefelsiiure oder Essigsaure bei 0° zu einer 
ca. 10°/oig. methylalkoh. Lsg. des neutralen Salzes u. Fiillen der filtrierten Mischung 
mit A ., yiolettes Pulyer, 11. in W. mit blauer Farbę, gereinigt durch Losen in 
90%ig. Methylalkohol und Fallen mit A., zerflieBlich, unl. in absol. Methylalkohol, 
hat Ferrocyanidcharakter, macht aus KJ-Lsg. kein J frei. Zers. sich langsam (in 
analoger Weise wie das neutrale Salz) an feuchter Luft unter GelbgriinBirbung.

Acetobromphenon [sein Isonitrosoderiyat ist in W. (besonders in angesauertem) 
yiel weniger 1. ais das entspreebende Aeetophenonderiyat] yerhalt sich bei der 
Rk. mit Nitroprussidnatrium ganz wie Acetophenon. Isoliert wurde das bei der 
Zers. des komplesen Rk.Prod. entstehende Isonitrosóbromacetophenon, C6H4Br*CO- 
CHa'NO, Krystalle, F. 162—164°, unter Zers., 1. in A., wl. in A., wl. in W.

Acetylaceton. Die Rk. wurde in der oben besebriebenen Weise unter Ver- 
wendung yon Na-Alkoholat angestellt. Das dunkelrote Rk.-Prod., [Fe(CN)6■ 
CsH60 3N]Nał , ist schmierig u. scheidet sich nur schwierig ab. Es ist zerflieBlich,
11. in W. mit roter Farbę, die auf Zusatz yon schwaehen Sauren in Rotyiolett urn- 
schlagt, gibt mit Ferrisalzen eine Blaugriuifarbung, mit Ferrosalzen und mit Cu- 
Salzen einen dunkelroten Nd. Die neutrale Lsg. ist ziemlich haltbar, die alkal. 
Lsg. dagegen wird rasch zers., wobei aueh das intermediar entstehende Isonitroso- 
acetylaceton in Isonitrosoaceton u. Essigsaure zerlegt wird. Zum SchluB bemerkt 
Vf., daB wahrscheinlich a lle  Yerbb., welche I s o n itr o s o d e r iy a te  zu lie fe r n  

’ imstande sind, derartige Farbrkk. mit Nitroprussidnatrium geben werden. (Atti 
R. Accad. dei Lincei, Roma [5] 23. I. 812—20. 17/5. Mailand. Elektrochem. Lab. 
des Inst. der techn. Hochschule.) C z e n s n y .

Clarence Sm ith, Die Existenz von racemischen Verbindungen im flussigen 
Zustande. Teil II. (Vgl. Journ. Chem. Soc. London 103. 489; C. 1913. I. 2123.) 
Aueh bei assoziierten Stoffen miiBte die d,l-Form, falls sie ein fl. Racemat ware, 
einen erheblich anderen Jc-Wert haben ais die aktiyen Formen. Von den yermut- 
lich assoziierten HO-Verb. erwiesen sich aber (3-Phenylathylmethylcarbinol, Methyl- 
hesylcarbinol, Phenylathylcarbinol u. |3-Oiy-/9-pheny]propionsauremethylester durch 
die Unabhangigkeit yon k yon der Temp. im Interyall yon 0—90° ais unassoziiert; 
gleichzeitig folgt aber die Nichteiistenz eines Racemats aus der Ubereinsimmung

XVIII. 2. 7(5
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der ifc-Werte der aktiyen und inaktiyen Pormen, was auch durch gleiche DD. bei 
gleichen Tempp. bestatigt wird. Die Anwendung von Longuinescus empirischer 
Formel ergibt ehenfalls das Fehlen yon Assoziation. Dagegen ist Butan-^-ol 
assoziiert, doch haben die d- und die d,l-Form dieselben Temperaturkoeffizienten 
der molekularen Oberflachenenergie, die sich mit der Temp. auch gleichmaBig 
andern, so daB auch hier keine Racemyerb. existiert. d,l-Phenylathylmethylcarbinol 
erhalt mau bei der Reduktion von Styrylmethylketon mit H in Ggw. von Pallado- 
chlorid und Gummi arabicum zu |9-Phenylathylmethylketon, das mit A. und Na 
weiter reduziert wird, Kp.706 2 39,5°, D.(4 =  0,9934 (1—0,000 8065 t), capillare Steig- 
hóhe: h, =  3,075 (1—0,001 812 i). — d-fi-Phenylathylmethylcarbinol, D Ą  =  0,9934 
(1 — 0,000S065 i), h, =  3,053 (1 — 0,001 666 f). — l,fi-Phenylathylmcthylcarbinol:
D.'< =  0,9939 (1—0,000 796 t), h, =  3,0705 (1—0,001 788 i). — d,l-31ethylhexyl- 
carbinol, D.<4 =  0,8393 (1-0 ,000 9697 t), ht =  2,666 (1—0,002 306 t). — d-Mcthyl- 
hexylcarbinol, D.<4 =  0,8377 (1—0,000 9596 i), h, =  2,655 (1-0 ,002 231 t). —
l-Methylhexylcurbinol, D.<4 =  0,8393 (1-0 ,000  9697 ł), h, =  2,640 (1—0,002151 t).
— d,l-Phenylathylcarbinol, Kp.40 128—128,4°, D.(4 =  1,0136 (1—0,000 8327 t), h, =  
2,872 (1—0,001 910 t). — l-Phenylathylcarbinol, [«]D17 =  —27,07°, D.(4 =  1,0129 
(1—0,000 83H), h, =  2,849 (1—0,001 863 t). — d,l-^-Oxy-^-phenylproińonsduremethyl- 
ester, K p .„_ls 158-161°, D.<4 =  1,1547 (1—0,000 7807 i), h, =  2,882 (1—0,001 735 t).
— d-(}-Oxy-^-phenylpropionsauremełhylester, [a]D =  -p 14,1° (c =  4,717 in A.),
D.'4 =  1,1557 (1—0,000 7724 t), h, =  2,905 (1—0,001 777 t). — d,l-£utan-fi-ol, 
Kp. 98°, D.1Ł94 0,S127, D.51'^ 0,7777, D.,7|14 0,7554. — d-Butan-fi-ol, D .12'7, 0,8129. — 
Die Konstanten der molekularen Oberflachenenergie sind im Original nachzusehen. 
(Journ. Chem. Soc. London 105 . 1703—10. Juli. East London College.) Fbanz.

Giacomo Ciam ician und P. Silber, Chemisclie LichtwirTamgen. XIX. Mitteilung. 
(Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] 23. I. 859—67. 6/6. — C. 1914. II. 771.)

CZENSNY.
G. A. Barbieri, Palladosalicylate. Bereits 1855 sind von P ir i a  (ygl. Annalen 

der Chemie u. Pharmacie 93. 262) Kupferaalicylate von der Formel z. B. CaC7H10O8- 
K,C7H40 3'4H 20  durch Einw. von Salieylsaure auf Kupfertartrat in Ggw. von KOH 
dargestellt worden, dereń Konstitution dann spater (ygl. W o lf f ,  Buli. Chim. do 
sucrerie et distillerie 18 . 1025 und L e y  u . E r l e r , Ztschr. f. anorg. Ch. 56. 404)

ais Salze einer Cuprisalicylsaure der Formel erkannt worden

ist. Analog wie das Kupfer yerhalt sich auch das Palladium. So erhalt man 
z. B. durch Einw. von Kaliumchloropalladit auf Kaliumsalicylat in Ggw. von KaC03 
die Yerb. Pd(O-C0H4-CO,(K)ii-3H2O, die sich von der entsprechenden Kupferyerb. 
nur durch einen Mindergebalt von 1 Mol. W. unterscheidet. Eino analoge Zus. 
weist das Na-Salz auf, das ebenfalls mit 3 Mol. W. krystallisiert. Durch Zufiigen 
von Ca-, Ba- u. Ag-Salzen zu deu Lsgg. dieser Alkalisalze werden die entsprechen
den Palladosalicylate des Ca, Ba und Ag ais krystallinische Ndd. erhalten. Diese 
doppelten Umsetzungen beweisen, daB das Palladium in allen diesen Salzen einen 
Teil de3 Anions ausmacht. Auch die freie Palladosalicylsaure, Pd(0-C6H4-00211)3 • 
2H20 ,  wurde durch Ansauern der Lsg. eines Alkalisalzes mit Essigsaure ais Nd. 
erhalten. Im Gegensatz dazu ist die freie Cuprisalicylsaure nicht bestandig, die 
Salze werden durch Essigsaure zers. Der Komplex mit Palladium ist also stabiler 
ais der mit Kupfer. Das Ammoniumsalz, Pd(O'C0H4-CO2NH4)2*2H3O, wurde durch 
doppelte Umsetzung des Kaliumsalzes mit Ammoniumsulfat in der Kalte erhalten. 
Wendet man statt des (NH4)S04NH4C1 an und arbeitet in der Warme, so erhult 
man statt des erwarteten Ammoniumsalzes eine in yioletten Nadeln krystallisierende 
Yerb., das VAUQUELiNsche Salz, das Chloropalladit des Palladotetramins, Pd(NII3)4*
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PdCl4, welches bei weiterem Erwiirmen in ein orangegelbes krystallinisches Pulver, 
Palladosaminchlorid, Pd(NH3)2CI2, ubergebt. Das primar entstebende Ammonium- 
palladosalicylat yerhiilt sich namlich dem NHjCl gegeniiber wie ein Palladium- 
phenolat, und es findet die folgende Rk. statt:

Pd(0 • C0H4 • C02NH4)s +  NH4C1 =  PdCl, +  HO • CeH4 • COsNH4 +  2NH„.

Das so entstebende Ainmoniak regiert seinerseits wieder sofort mit dem PdCl2 
unter B. des VAUQUELiNsehen Salzes, daa in der Wannę weiter in 2 Molekule 
Palladosamincblorid zerfallt.

E s p e r im e n te lle r  T e il. Kalmmpalladosalicylat, P d (0• C8H4«COsK)2■ 3HsO.
B. Man koebt 5 g K2C0s und 5 g Salicylsaure mit 20 ccm W. und fiigt tropfen- 
weise eine Lsg. von 3 g Kaliumchloropalladit in 15 ccm W. zu. Scbwach gelbe, 
mkr. Nadeln, wl. in W. in der Kiilte, leicbter 1. in der Warme, Kaliumsalze ver- 
mindern die Loslichkeit. Die Lsgg. werden in der Kalte langsam braun, in der 
Warme briiunen sie sicb rasch unter Abscheidung von metallischem Pd oder eines 
scbwarzen, basisehen Salicylats. Zur Best. des Pd wird die Substanz erst im 
HC1-, dann im Ha-Strom erhitzt, der Riickstand mit W. ausgewaschen und von 
neuem im H2-Strom erhitzt. — Natriumpalladosalicylat, Pd(0-C 6H4-C02Na)2*3H20 , 
sehr ahnlich dem Kaliumsalz aber leichter 1. in W. — Calciumpalladosalicylat, 
Pd(0-C0H4• COj^Ca-3H20 , gelber, krystallinischer Nd. — JBariumpalladosalicylat, 
Pd(O*C0H4-CO3)i,Ba-2H,O, gelber, krystallinischer Nd. — Silberpalladosalicylat, 
Pd(0-C 6H.,-C0aAg)s, gelber Nd., fast unl. in W .— Palladosalicylsaure, Pd(0*C6H4* 
C02H)2'2H 20 , weifilicher Nd., wl. in W., 1. in A. u. in Lsgg. der Alkalicarbonate 
unter Orangerotfarbung; wird im Gegensatz zu den Salzen am Licht gebraunt. — 
Ammoniumpalladocalicylat, Pd(0*C6H4-C02NH4).2-2H20 ,  hellgelber, krystallinischer 
Nd., wird von konz. NH4C1-Lsg. in das VAUQUELiNsche Salz iibergefiihrt. (Atti 
R. Accad. dei Lincei, Roma [5] 23. I. 880—85. 6/6. Ferrara. Allg. Chem. Lab. d. 
Univ.) Cz e n s n y .

A ttilio  P argotti, Uber Aryldi-m-nitrosalicylsauren, Arylniono-m-nitrosali- 
cylsauren und m-Nitroxanthon und seine Derivate. A r y ld i-m -n itr o s a lic y l-  
siiu ren , (H02C)1C6H2(0Ar)2(N02)2w, entstehen beim Erhitzen des Natriumsalzes der
3,5-Dinitro-2-chlorbenzoesa.ure mit Natriumphenolaten auf Temperaturen bis 140°. 
Es wurden die folgenden Verbb. dargestellt: Phenyldi-m-nitrosalicylsaure, (HOjG)1* 
CcH2(0C6H6)2(N02)23'5. Hellgelbe Krystalle aus Bzl.; F. 148°; sil. in A., Essigester; 
zl. in W ., Bzl. Der Athylester schm. bei 98°. — o-Kresyldi-m-nitrosalicylsdure, 
Hellgelbe Krystalle; F. 130°; 11. in A., A.; zl. in Bzl. Der Athylester schm. bei 
88°. — m-Kresyldi-m-nitrosalicylsaure. Gelbliche Nadeln; sil. in A., A.; F. 164°.
— p-Kresyldi-m-nitrosalicylsaure, F. 157,5°. — Sulfophenyldi-m-nitrosalicylsaure, 
(HO2C),C6H2(NO2)i8'5(O-C0H4>SOaH)a, entsteht beim Erhitzen von Phenyldi-m-nitro- 
salicylsaure mit konz. H2S 04 auf ca. 150°. Blattchen; F. oberhalb 350° (Zers.);
1. in sd. Eg.

A r y lm o n o -m -n itr o sa lic y lsa u r e n , (HOjC/CeHafOAr^NOj)5, entstehen aus 
2-Chlor-5-nitrobenzosaure und Phenolen analog den dinitrierten Sśiuren; die Rk. 
bedarf indesaen der Ggw. von Kupferpulyer ais Katalysator und des Erhitzens auf 
ca. 170°. Dargestellt wurden die folgenden Verbb.: Phenyl - m - nitrosalicylsdure, 
(HOjCyCoHatO-CaHjftNOj)6. WeiBe Nadeln; F. 168°; sil. in A., A., Chlf. — o-Ere- 
syl-m-nitrosalicylsdure. WeiBe Blattchen; F. 187—188°; sil. in A., A ., Cblf. — 
m-Krcsyl-m-nitrosalicylsdurc, F. 172°. — p-Kresyl-m-nitrosalicylsaure, F. 165°. — 
Thymyl-m-nitrosdlicylsaure. WeiBe Blattchen; F. 177°; sil. in A. — Besordn-m- 
nitrosalicylsdure, (H02C)'C6H3(N02)5(0-C6H4-0H)s. Gelbliche Krystalle; F. 212°; 
zll. in A.; wl. in A.

76*
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7n-Nitroxanthon (s. nebenstehende Formel) entsteht beim Erhitzen von 1 Teił 
Phenyl-m-nitrosalicylsaure mit 10 Tlri. konz. H2S 04 

^  in sd. Wasserbade. GrauweiBes Krystallpulver, fast
i i  | |  unl. in den gewohnliehen Solvenzien; zera. aich beim

0 2N— Erhi tzen,  ohne zu achm. Yon Schwefelammonium 
CO wird ea zum entapr. m-Aminoxanthon, 0 „ h 90 2n ,

reduziert. Dieaea krystallisiert aus A. in citronen- 
gelben Blattchen yom F. 205°; zl. in h. A.; wl. in A., Bzl. Sein N-Acetylderwat, 
CHs-C0-NH-C13H70 2, bildet weiBe Nadeln, F. 17S°; zl. in Easigester. Aus dem 
m-Aminoxanthon laBt sich durch Diazotieren und Verkochen der Diazoverb. das 
bereits bekannte m-Oxyxanthon vom F. 231° erhalten. Die Diazoverb. aus m-Amino- 
xanthon l;iBt sich mit Phenolen in bekannter Weise zu Azokorpern yerkuppeln. 
(Gazz. chim. ital. 44. I. 641—46. 18/6. Portici. Kgl. Landwirtschaftl. Hochschule.)

P r a g e r .

M artin Onslow Forster und Ernst Kunz, Studien in der Camphanreihe. 
T e il XXXV. Isomere Hydrazozime des Campherchinons und einige Derivate des 
Aminocamphers. (Teil XXXIV: Journ. Chem. Soc. London 103. 662; C. 1913. II. 
261.) Von den acht moglichen Campherchinonhydrazosimen konnten nur zwei 
strukturisomere erhalten werden; da beide aua anti-Osimen gewonnen wurden und 
nieht in stabilere Formen umgelagert werden konnen, haben sie yielleicht beide 
die amphi-Konfiguration. Ebenso wurden nur die beiden entsprechenden Oxitn- 
semicarbazone erhalten. Die Beobachtung, daB Benzolsulfoaminocampher durch 
wss. Alkali in Campherehinon, NH3 und Benzolsulfinaaure zerlegt wird, lieB sich 
fiir die Gewinnung dea Epihydrazons u. Epiphenylhydrazons des Campherchinons 
nicht ausnutzen, da die Hydrazinderiyate alkalibeatandig sind. Ais Campher- 
chinonmonohydrazon zwecks Darat. dea Dihydrazons mit Hydrazinhydrat auf 150° 
erhitzt wurde, entstand Campherhydrazon.

-
E x p e r im e n te lle s . Campherchinonhydrazoxim, CI0H17ON3 (I.), aus 10 g Ŝ-Iao- 

nitrosoepicampher in 50 ccm A. u. 5 g Hydrazinhydrat in 15 Stdn. oder aus «-Iso- 
nitrosoepicampher in A. bei 15-stdg. Erhitzen mit Hydrazinhydrat, farblose Nadeln 
aua Bzl., F. 130°, unl. in Lg., wl. in sd. W ., 11. in A ., Bzl., Essigeater, [«]D =  
-j-149,0° (0,2593 g in 25 ccm Lsg. in Chlf.), =  103,8° (0,2637 g in 25 ccm 2%ig. wsa. 
NaOH); amphoter; die alkal. Lag. ist gelblich; reduziert k. FEHLiNGsche Lsg. und 
h. ammoniakal. A g-L sg . — Benzoylderwat, C17Hn 0 2N3 == C10HU( : N-NH-CO- 
C6H6) : N-OH, aus (9-Isonitrosoepicampher u. Benzoylhydrazin in wss. A., Krystalle 
aus A., F. 214°, sil. in A., [&]„ =  -(-130,5° (0,2107 g in 25 ccm alkoh. Lsg.). — 
Benzalderńat, C^H^ONj =  C10HI4(: N*N : CH-C0H3) : N-O H, aus den Kompo- 
nenten in verd. A., gelbliche Prismen, F. 118°, sil. in A., Bzl., wl. in PAe., [ci]D == 
-(- 94,5° (0,2600 g in 25 ccm Lag. in Chlf.). — Phenylcarbaminophenylurethan, 
Ci4H270 3N5 =  Cł0Hu(:N -N H .C O -N H .C 6H5):N O -C O -N H -C 6H6, in Bzl. darge- 
stellt, Blattchen aus A., F. 217° (Zera.), [«]D =  +137,7° (0,2300 g in 25 ccm Lsg. 
in Chlf.). — Diacetylderwat, C14H21OaN3, aua dem Hydrazoxim beim Losen in Acet- 
anhydrid, Krystalle aus Bzl. -j- PAe., F. 184°, 11. in Bzl., zl. in A., [«]D =» -f-177,0° 
(0,2056 g in 25 ccm Lsg. in Chlf.), =  —{-87,7° (0,2138 g in 25 ccm 2°/0ig. was. NaOH).
— Monoacctylderwat, Ci2HleOaN3 =  ClaHu ( : N-NH-CO-CHs) : N-OH, aua der
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alkal. Lsg. dea Diacetylderivats durch HC1 gefallt, Krystalle aus W., F. 193°, redu
ziert ad. ammoniakal. Ag-Lag. nur achwach. — (3-Isonitrosoepicamphersemicarbazon, 
C[iH180jN 4 =  Cl0Hi4( : N-NH-CO-NH2) : N-OH, aus Iaonitroaoepicampher und 
Semicarbazidacetat, Prismen aus verd. Eg., F. 221° (Zera.), swl. in A., fast unl. in 
Bzl., PAe., [«]„ — -f-135,60 (0,2642 g in 25 ccm 2°/0ig. wsa. NaOH). — Azocampha- 
nondioxim, CJ0H30O2N4 (II.), aus dem Hydrazoiim beim Loaen in SS., gelbe Nadeln 
oder Blattchen aus A., F. 265° (Zers.), 0,2 g losen sich in 40 ccm h. A.

Campherchinonhydrazoxim, C10H17ON3 (III.), aus 100 g Iaonitrosocampher in 
einer Lsg. von 30 g NaOH in 1000 ccm W. u. 100 g Hydrazinhydrat in 3 Monaten, 
Blattchen mit Krystallbenzol aus Bzl., F. 142° (nach dem Trocknen im Vakuum), 
[a]D =  — 52,4° (0,2597 g in 25 ccm Lsg. in Chlf.); die Lsg. in 2°/„ig. NaOH ist 
inaktiy; reduziert. — Benzoylderivat, C^HnOjNj, Krystalle aua Methylalkohol, 
F. 226°. — Benzalderivat, C17H21ON3, gelbliche Prismen aus Lg., F. 146,5°, [a]D =
— 73,8° (0,2541 g in 25 ccm Lag. in Chlf.). — Phenylcarlaminophenylurethan, 
Cs4H27OaN5 , Krystalle aus Bzl. -f- Lg., F. 134 — 135°. — Monoacełylderivat, 
CuHmOjNj, aus dem Hydrazoiim in Acetanhydrid bei mehrtagigem Steheu mit 
W ., Krystalle aus Bzl., F. 177° (Zera.). — Isopropylidenderivat, ClsH21ON3 =  
C10H14( : N • OH): N-N  : C(CHS)„ aua dem Hydrazoiim beim Loaen in Aceton, Kry
stalle aus verd. Aceton, F. 142°, 11. in A ., Bzl., verd. SS., unl. in waa. NaOH, 
[«]„ =  — 40,1° (0,2546 g in 25 ccm Lag. in Chlf.), reduziert ammoniakal. Ag-Lsg.
— Isonitrosocamphersemicarbazon, CuH180 2N4 =  C10H14( : N -O H ): N-NH-CO*NH„ 
aus 35 g Iaonitrosocampher in 100 ccm A., 16 g Semicarbazidhydrochlorid und 21 g 
Natriiimacetat in 40 ccm bei 1-stdg. Erhitzen, Prismen aus A., F. 210°, [«]D =  
+  52,8° (0,2644 g in 25 ccm Lsg. in Chlf.). — Bisisonitrosocamphanazin, Ca0H32O2N4 
(IV.), aus 50 g Hydrazinaulfat und 100 g Natriumacetat in 250 ccm h. W. und 50 g 
Iaonitrosocampher in 250 ccm A. u. 250 ccm W. bei 36-tagigem Stehen, gelbliche 
Nadeln aus A., F. 203° (Zers.), unl. in Lg., 11. in h. A ., [«]D =  — 254,2° (0,2584 g 
in 25 ccm Lsg. in Chlf.); beim Erhitzen mit konz. HC1 entsteht Camphersaure, in 
Ggw. von Formaldehyd aber Campherchinon und eine Yerb. CuHi7ON3 (?), farblos, 
F. 260°. — Aus der Mutterlauge des Azins acheidet sich bei weiterem, 30-tagigem 
Stehen fi-Camphernitrilsaurehydrazid, C20H30O2N4 =  [C8HI4(CN)-CO-NH<]s , weiBe 
Krystalle aus A., F. 220°, [«]D =  — 36,6° (0,2504 g in 25 ccm Lsg. in Chlf.), ab.

Aminocamphcrhydrazon, C10HIt,N3, aus 20 g Aminocampher in 25 ccm A. bei 
15-stdg. Erhitzen mit 10 g Hydrazinhydrat, Nadeln aus Lg., F. 105°, 11. in A., Bzl., 
Chlf., W., unl. in k. Lg., [«]„ =  +250,2° (0,2415 g in 25 ccm L3g. in Chlf.), 11. in 
SS., reduziert ammoniakal. Ag-Lsg. beim Erhitzen. — Diacetylderivat, C14E ,3OaN3, 
in Bzl. dargestellt, Nadeln aus Bzl. +  Lg., F. 181°. — Di-p-nitrobenzalderivat, 
G^HjjOjNjs, gelbliche Nadeln aus verd. A., F. 134°. — Di-p-toluolsulfoderwat, 
C21H310 4N3S, aua Aminocampherhydrazon und p-Toluolsulfochlorid beim Schiitteln 
mit 20%ig. NaOH, weiBes Pulver aus A., F. 190°. — Aminocampherphenylhydrazon, 
C16Ha3N3, aus Aminocampher u. Phenylhydrazinacetat in W. bei 2-stdg. Erhitzen, 
gelbliche Nadeln aus verd. A., F. 107°, 11. in A ., Bzl., Chlf., unl. in Lg., [«]D =  
-(-176,2° (0,2377 g in 25 ccm Lsg. in Chlf.), reduziert ammoniakal. Ag-Lag.; aua der 
Mutterlauge scheidet aich C19H23N3-2 H2O, farbloae Nadeln aua Bzl., F. 141°, ab, daa 
yielleicht nur ein Hydrat dea Hydrazona ist. C16H,3N3'HC1, weifie Blattchen aua 
A., F. 218°. — Acetylderivat, C,8H26ON8, farbloa, F. 194°. — Benzoylderivat, C23HS7ON3, 
in Pyridin dargeatellt, Krystalle aus A., F. 125°. — p-Toluolsulfoderwat, C23H30Ó2N3S, 
aus dem Phenylhydrazon und p-Toluolsulfochlorid in Ggw. von Alkali oder aus 
p-Toluol8ulfaminocampher u. Phenylhydrazinacetat in A., weiBe Nadeln aus verd. 
A., F. 184—185°. — Aminocampłiersemicarbazon, CuH20ON4, aua Aminocampher 
u. Semicarbazidacetat in verd. A. in 14 Tagen, Krystalle aus Bzl. -}- Lg., F. 141°; 
liefert beim Kochen mit 5 Tin. Anilin in 10 Minuten Aminocampherphenylsemicarb-
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azon, C17HslON4, Nadeln aus Alkohol, U. in Methylalkohol, wl. in Chloroform, Bzl., 
unl. in Lg.

Benzolsulfoaminocampher, C16H210 3NS, aus Aminocampher u. Benzolsulfochlorid 
beim Schiitteln mit 20°/„ig. NaOH und Einleiten von COs, Krystalle aus verd. A., 
F. 121°, U. in organischen Fil. auBer Lg., [«]D =  -|-Sć>,60 (0,2482 g in 25 ccm Lsg. 
in Chlf.); bei langem Kochen von 5 g mit 2 g NaOH in 250 ecm W. yerfliichtigen 
sich Campherchinon und N H 3, wahrend in der Lsg. Benzolsulfinsiiure bleibt. — 
p-Toluolsulfoaminocampher, C17H2J0 3NS, Nadeln aus Lg., F. 108°, 11. in A., Bzl., 
lej],, =  -j-87,3° (0,2673 g in 25 ccm Lsg. in Chlf.); beim Kochen mit verd. wsa. 
NaOH entateht Campherchinon, NH3 u. p-Toluolsulfinsaure, die sich zur Sulfosaure 
osydiert. — fi-Campliersulfoaminocamphcr, C20H31O4NS, aus Aminocampher und 

Campheraulfochlorid, weiBea Krystallpulver aus A., F. 169°, sil. in organischen 
Fil. auBer Lg., [u]D =  — 35,2° (0,2592 g in 25 ccm Lsg. in Chlf.); wss. NaOH 
hydrolysiert zu NH3 u. Campherchinon. — Dioxim, C20H33O4NsS, farblose Nadeln 
aus Bzl. +  Lg., F. 179,5°. — Benzolsulfomethylaminocampher, C17H230 3NS, au8 
Methylaminocampher und Benzolsulfochlorid in Ggw. von 20°/oig. NaOH, farblose 
Prismen aus Lg., F. 110—111°, 11. in A., Bzl., unl. in k. Lg., [«]„ =  + 85 ,3°  
(0,2565 g in 25 ccm Lsg. in Chlf.); bei der Hydrolyse mit verd. NaOH entsteht 
Campherchinon, Methylamin und Benzolaulfinsaure. — p-Toluolsulfomethylamino- 
campher, C18H250 3NS, farblose Prismen aus A., F. 88°, [a]D =  —j-81,64 (0,2552 g 
in 25 ccm Lsg. in Chlf.). — Benzolsulfoaminoepicampher, C16H2l0 3NS, farbloses 
Krystallpulver aus verd. A., F. 231°, 11. in organischen Fil. auBer Lg. — p-Tóluol- 
sulfoaminoepicampher, C17H!30 3NS, Prismen aus verd. A ., F. 177°, [«]D =  —16,6° 
(0,2500 g in 25 ccm Lsg. in Chlf.); auch diese Deriyate des Aminoepicamphers 
werden durch verd. Alkali zu Campherchinon hydrolysiert.

Acetylderivat des Campherhydrazons, C12H20ON2, Nadeln aus A ., F . 205°. — 
p-Nitrobenzoylderwat, Ci7H2lO„N3, gelbe Prismen aus A., F . 185°. — p-Nitróbcnzal- 
derivat, Ci7Hsl0 2N3, gelbe Krystalle aus Lg., F . 118°, 11. in h. Lg., A., Bzl. (Journ. 
Chem. Soc. London 105. 1718— 33. Juli. The D a y y - F a r a d a y  Lab. of the Royal 
Institution. London. South Kensington. Royal College of Science.) F r a n z .

George Gerald Henderson und M aggie M illen  Jeffs Sutherland, Beitrage 
zur Chemie der Terpene. Teil XVIII. Camphenansdure und ihre Isomeren. Cam- 
phenilansaure, Isocamphenilansuure u. Camphenansdure (Journ. Chem. Soc. London 
103. 1544; C. 1913. II. 1574), welche alle die Formel C9H16*C02H haben, sind 
definierte Verbb., denn sie konnen aus ihren Methylestern zuruckgewonnen werden, 
wahrend der aus Isocamphenansaure erhaltene Ester ein Gemisch von Camphenilan- 
saure u. Isocamphenilansaure liefert; hieraus folgt noch nicht, daB Isocamphenan- 
aaure nicht einheitlich ist, da sie beim Verestern in die beiden Isomeren umge- 
lagert sein kann. Die yier Ester werden durch Na und A. zu einem neuen A. 
C9H16. CH, - OH, Camphenilanol, reduziert; in allen Fallen entsteht Isocamphenilan- 
aaure ais Nebenprodukt. — Camphenansauremethylester, C9H15-COsCH3, aus 10 g 
Camphenansaure in konz. wsa. KOH und 20 g Methylsulfat, farbloser Sirup, Kp.22 
104° unter geringer Zers., 1. in organischen Fil.; bei der Hydrolyse mit methyl- 
alkol. KOH entsteht wieder Camphenansaure. — Camphenilansauremethylester, 
CeH15-C02CH3, farblose, zahe FI., Kp,22 104°. — Isocamphenilansauremełhylester, 
C9H16 ■ COjCH3, Kp.a, 103—104°. — Isocamphenansauremethylester (?), farbloser Sirup, 
Kp.22 104°, liefert mit methylalkoh. KOH Camphenilan- und Isocamphenilansaure.
— Camphenilanol, C9H16-CHs*OH, aus 10 g Camphenansauremethylester in 40 g
A. und 8 g Na bei 110—115° in 7 Stdn., farblose Prismen aus Bzl., F. 77°, awl. 
in W., sil. in organischen Fil., ist gesattigt; entsteht ebenso aus Camphenilan-, 
Isocamphenilan- und Isocamphenansauremethylester, wobei steta auch Isocamphe-
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nilansaure erhalten wird. — Saurer Phthalsaureester, C13H ,,0 4, aus gleiehen Teilen 
Camphenilanol und Phthalsaureanhydrid in wenig Bzl. auf dem Wasserbade in 
mehreren Stunden, farbloae Tafeln aus Bzl., P. 153°, 11. in Chlf., JL, 1. in A., Bzl., 
fast unl. in PAe. — p-Nitrobenzoyldcrivat, C17H210 4N, aus Camphenilanol in 20 Tin. 
Pyridin u. p-Nitrobenzoylchlorid in 3 Tagen, achwach gelbliehe Nadeln aus Methyl- 
alkohol, P. 89—90°, 11. in A., Bzl., h. A., swl. in k. A. — Bei der Oxydation mit 
Chromsauregemisch liefert Camphenilanol Camphenilanaldehyd und Isocamphenilan- 
saure. (Journ. Chem. Soc. .London .105. 1710—18. Juli. Glasgow. The Royal Tech- 
nieal College. Chem. Abt.) Fjranz.

A. S ec la ire , Fortschritte auf dem Gebiet der Tcrpene und atherisćhen Ole fiir die 
Jahre 1912 und 1913. (Chem.-Ztg. 38. 729—31. 9/7. 770—71. 16/6. 783—84. 18/6. 
874—77. 9/7. 939—41. 23/7.) P f l C c k e .

A. W. Schorger, Bas Ól des Port Orford-Zedernholzes und einige Beobachtwngcn 
uber d-u-Pinen. Die Port Orford-Zeder, C h a m a ecy p a r is  la w so n ia n a , bildet 
groBe Bestfinde an der Pacifickiiste. Das Holz lieferte bei der Dest. ca. 10% Ol.
D.15 0,891, nD16 =  1,477. Bei einer Redest. des Roholes yerblieb ein blauroter 
Riickstand. Das Ol wurde mit 10%ig. Sodalsg. geschuttelt und uber Sodalsg. mit 
Wasserdampf destilliert. Das rektifizierte Ól hatte folgende Konstanten: D .15 0,8905, 
nD15 =  1,4758, tfj,26 =  -{-39,60°, SZ. 0,30, die EZ. yor und nach der Acetylierung 
ergab Werte, die 11,48% Bornylacetat und 10,90% freiem Borneol entsprachen. 
Fraktionierte Dest. ergab bei einer Temp. von 155—157° eine Ausbeute von 60,5%, 
bei 157—170° 3%, bei 170—180° 4%, der Riickstand bei 15 mm Druck weiter- 
destilliert bei 100—130° 20,5%, bei 130—160° 7%, bei 160—190° 1%. — Die 
Pinenfraktion (155—157°) ergab bei der Verarbeitung keine Spur von Pinennitroso- 
cblorid. Bei der Oxydation mit KMn04 in der Kalte scheidet sich Pinolhydrat, 
F. 144—145° (aus W. umkrystalliaiert), aus. Das Filtrat der Oxydationslsg. ergab 
beim Extrahieren mit A. und folgender Rektifizierung in guter Ausbeute krystalli- 
sierte d-Pinonsaure, F. 68—69°, [«]D =  —f-92,090, dereń Semicarbazon F. 203—205° 
hatte. AuBerdem wurde eine fl. Pinonsaure, Kp,17 187—188°, isoliert, dereń Semi
carbazon bei 203° schmilzt. Dio Gesamtausbeute au Pinen betrug 60—61%. 
AuBerdem war es moglicb, 6—7% Dipenten, 11% freies l-Borneol, 11,5% Ester 
ais Bornylacetat und 6—7% Gadinen zu isolieren und zu identifizieren. Das ge- 
bundene Borneol liegt hauptaachlich ais Acetat yor, jedoch waren auch das Formiat 
und Caprinat nachweisbar. Altes Ol enthalt freie Essigsaure, Ameisensaure und 
Caprinsaure in deutlieh nachweisbaren Mengen. (Journ. of Ind. and Engin. Chem. 
6. 631—32. August. [4/5.] Madison. Forest Seryice des U. S. Dept. of Agriculture. 
Forest Prod. Lab.) Gkimme.

Brojendranath. Ghosh und Sam uel Sm iles, Dinaphthathiozoniumsalze. Zur 
Erklarung der B. yon Chlornaphthathioxin bei der Einw. von Acetylchlorid auf 
Naphthasulfoniumchinon (Journ. Chem. Soc. London 101. 710; C. 1912. II. 507) 
war das Thiosoniumchlorid ais Zwischenprod. angenommen worden, was durch die
B. des entsprechenden Jodids, das mit NasSs0 3 Isonaphthathiosin (Journ. Chem. 
Soc. London 103. 901; C. 1913. II. 779) liefert, bestiitigt wird. Der Unterschied 
der Rkk. mit Acetylchlorid und -jodid beruht darauf, daB Jod yiel weniger leicht 
substituiert ais Chlor; auch bei einem Vers. mit Acetylbromid wurde ein sich 
schnell in Bromnaphthathioxin umwandelndes Zwischenprod. beobachtet. — Aus 
10 g Naphthasulfoniumchinon in 60—70 ccm Acetanhydrid und 12 g Acetyljodid 
erhalt man bei 0° ein krystallinisches Jodid, das beim Behandeln mit konz. wss. 
NasS20 3 IsonaphtJiathioxin, CJ0H13OS, gelbe Nadeln aus Eg., F. 154°, liefert. Di-
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pikrat, C2OHiaOS-2C0H8O7N3, schokoladenbraune Nadeln aua Bzl., F. 177—178°, 
swl. in organiachen Fil. Ferriohlorid, C20H12OS-FeCl3, griine Krystalle aua A. — 
Naphthathioxindipilcrat, ą oH12OS-2C6H3OvN3, schokoladenbraune Nadeln aus Bzl., 
F. 177—178°. Ferrichlorid, C2l)HlaOS-FeCls, griine Krystalle.

Naphthathioxinoxyd und Chlornaphthathioxinoxyd bilden farblose Sulfoxydsalze 
u. stark gefarbte Thiosoniumsalze. Naphthathioxindiperchlorat, C20HlaOS-2HClO4(I.), 
farblose Nadeln, explodiert bei ca. 150°, yerwandelt sicb beim Erwarmen in Eg. 
in das Monoperchlorat, C20H12OS-HClO4, purgurne (II.) Krystalle aua Eg., wl. in

H O ^ G I O , OH

I ..  C10H6< g > C 10H 6 II. C10H8< | > C ioH6
eT^C104 6iot

k. Eg. Sulfat, C20Hia0S -H sSO4, dunkelgriine Nadeln aus Eg., zers. aieb bei etwa 
140°, nieht sehr bestandig. — Chlornaphthathiozonimnperchlorat, CJ0H.1OClS-HClO4, 
purpurne Nadeln aus Eg., swl. in Eg. Erbitzt man das Sulfoxyd in Eg. zulange 
mit uberschiiasiger HC104, so entateht das Sulfon C10Hu O3C1S, gelbliche Prismen 
aus Pyridin, F. 225°. — Sulfat, C20Hu OClS*HaSO4, dunkelgriine Nadeln, F . ca. 
145—147° (Zers.). — Chlornaphthathioxinoxydnitrat, C20Hu O3ClS-HNO3, farblose 
Krystalle, zersetzt sich bei etwa 210°. (Journ. Chem. Soc. London 105. 1739—44. 
Juli. London. Uniy. College.) F r a n z .

Charles Graham H utchison und Sam uel Sm iles, Die Heaktion zwischen 
Salpetersdure und den Sulfiden des fl-Naphthols. Die Einw. von H N 03 auf die 
beiden «-Sulfide dea /5-Napłithola yerlauft ahnlich wie die Ek. mit Brom (Journ. 
Chem. Soc. London 103. 340; C. 1913. II. 47). Das Isosulfid wird nur osydiert 
und nitriert, wahrend das stabile Sulfid S yerliert und in Dinitro-^-naphthol iiber- 
geht; allerdings entsteht aus dem Sulfid aueh etwas Mononitronaphthasulfonium- 
chinon; da aber das Isosulfid schon durch FeCl3, daa das Sulfid unyerandert lafit, 
zu (9-Naphthasulfoniumchinon oxydiert wird, so ergeben sich ais wicbtigste Unter- 
schiede zwischen den beiden Sulfiden die geringe Bestandigkeit des S im Sulfid 
und die leichte Oxydierbarkeit des Isoaulfids. Wegen der wechselseitigen Be- 
ziehungen der beiden Sulfide zum (9-Naphthasulfoniumchinon und des V. zweier 
OH im Isosulfid muB beiden Sulfiden zunachst dieselbe Formel {C10H6[OH(/3)]}4S 
gegeben werden; die Unterschiede zwischen beiden wird man durch irgend eine 
Veranderung des Naphthalinkernes auszudriicken yersuchen miissen.

E x p e r im e n te lle s . Mononitronaphthasulfoniunichinon, C20Hu 0 4NS == 0 :C IOH6: 
S : C10H5(NOs) : O, aus 10 g Naphtbasulfoniumehinon, in 50—60 ccm Eg. suspendiert, 
und 1 Mol. HNOj (D. 1,42) bei 15—16° in */* Stde., orange Priamen aus Aceton,
F. 199°. — Monophenylhydrazon, Ci6Hn 0 8NsS =  C0H5-NsH : C10H6 : S : C10H6(N02) : O, 
aus dem Chinon in h. Eg. und l lj2 Mol. Phenylhydrazin bei kurzem Erwarmen, 
orange Nadeln aus Eg., F. 190°; ein Dihydrazon entsteht nicht, da bei iiber- 
schuasigem Phenylhydrazin Eeduktion eintritt. — Dinitronaphthasulfoniumchinon, 
Ca0H10O6N 2S, aus dem Mononitroderiyat und uberschiiasiger H N 03 (D. 1,42) in Ggw. 
von etwas H2S 0 4 bei gewohnlicher Temp. in mehreren Stunden, gelbliche Nadeln

aus Eg., F. 253°, swl. in h. Eg. — Chlornitronaphtha-
I. C10H5Cl<^Q]>C10H6'NOa thioxin, C20H10Ó3NC1S (L), aus 5 g Nitronaphtha-

aulfoniumchinon bei 5-stdg. Kochen mit 60 ccm 
Acetylchlorid (vgl. vorst. Ref.), orangerote Nadeln aus Pyridin, F. 271°, 11. in 
h. Pyridin, Tetrachlorathan, sonst swl., wird durch HNO„ in das farblose Oxyd 
yerwandelt. — Das Nitronaphthasulfoniumchinon entsteht aueh bei Einw. von
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3 Mol. HNOs (D. 1,42) auf die Suspension von Iso-fi-naphtholsulfid in Eg. bei 0°. 
Bebandelt man aber 5 g (3-Naphiholsulfid, in 30—40 ccm Eg. aufgeschlammt, bei 
0° mit 5 Mol. H N 03, so entsteht nur wenig Nitronaphthasulfoniumchinon; ala 
Hauptprod. entsteht das in wss. NaOH 1. TJinitro-fl-naphthol, Krystalle aus wss. A., 
F. 195°, dessen Menge bei hoherer Temp. noeb zunimmt. — NapTithasulfonium- 
cliinon, aus 4 g Iso-(?-napbtbolsulfid in 50 ccm A. und 6 g FeCls. — Bei der 
quantitativen Oxydation beider Sulfide mit KsFe(CN)6 werden je 2H  fortgenommen; 
alkal. KMn04 oxydiert beide zu Phthalsaure. Das Isosulfid verwandelt sich beim 
Auflosen in wss. NaOH langsam in das Na-Salz des Sulfids; bei Luftzutritt erfolgt 
teilweise Oxydation zu einem unl. amorphen Stoff, der durch FeCls zu Naphtha- 
sulfoniumchinon oxydiert wird. (Journ. Soc. Chem. London 105. 1744—51. Juli. 
London. Univ. College. Org.-Chem. Lab.) Feanz.

G. Ferreri, U ber einige Ather des Naphthylen-N-oxyphenylłriazols. Es ist be- 
kannt, daB sich o-Aminoazoverbb. in der Wiirme unter B. eines Monamins, eines 
Diamins und eines Triazola zersetzen, gemaB dem Reaktionsschema:

N
3H ,N -A r.N  : N-Ar' =  H,N-Ar-NH» +  Ar'-NHS 4 - 2 A r <  i > N  • Ar'.

Yf. hat die o-Aminoazoverbb., welche aus diazotiertem o-Aniaidin, p-Anisidin,
o-Phenetidin, p-Phenetidin einerseits und (9-Naphthylamin andererseits entstehen, 
durch Erhitzen auf ca. 300° in yorbezeichnetem Sinne zerlegt und ist so zu den 
Naphthylen-N-alkoxyphenyltriazolen (I.) gelangt. Ais Nebenprodd. wurden infolge 
eintreteuder Yerseifung in geringem Betrage die entsprechenden Naphthylen-N- 
oxyphenyltriazole erhalten.

> N - <  > O C ,H 5
/ v

N 0 2

Naphthylen-N-o-anisyliriazol, C17Hi8ONb. Farblose Tafeln aus A.; F. 13° (? Der 
Referent); 11. in Chlf., Bzl.; 1. in A.; wl. in k. A. und Eg. — Naphthylen-N-o-oxy- 
plienyltriazol, C19Hu ON8. WeiBe Nadeln aus A.; F. 140°; 11. in Eg,. Bzl., Chlf., h.
A. — p-Nitro-o-methoxybenzolazo-fi-naphthylamin, HaN-C10He-N : N 1-C0H3(OCH3)2 
(N02)4. B. Aus diazotiertem 4-Nitro-2-methoxyanilin und ^-Naphthylamin. Rote, 
goldglanzende Nadeln aus A.; F. 206°; wl. in k. A., Bzl., Eg.; zł. in der Warme; 
leichter 1. in Chlf. — ]STaphthylen-N-o-methoxy-p-nitrophenyltriazol (II.). B. Aus 
p-Nitro-o-methoxybenzolazo-(5-naphthylamin in Eg. u. wss. Chromsaurelsg. WeiBe 
Nadeln aus A.; F. 203°; 1. in h. Eg., Bzl., Chlf.; wl. in der Kalte; wl. in A. — 
Naphtliylen-N-o-athoxyphenyltriazól, C1BH15ON3. Tafeln aus A.; F. 85°; 11. in Bzl., 
Chlf., A., h. A., h. Eg. — Naphthylen-N-p-anisyltriazól, Cł;H13ON». WeiBe Nadeln 
aus A.; F. 129°; zll. in Eg., Bzl., Chlf., A., weniger in A., Lg. — Naphthylen-N- 
p-oxyphenyltriazol, CleH11ON,. B. Aus der vorigen Verb. durch Einw. von A1C13 
in Bzl. WeiBe Nadeln aus Eg.; F. 198—199°; 11. in Eg. und A.; wl. in Bzl. —
2-]STitro-4-methoxybenzolazo-(3-naphthylamin, HaN*C10H6>N : N1-C6H3(N02)2(0CH5)4.
B. Aus diazotiertem 2-Nitro-4-methoxyanilin und (3-Naphthylamin. Rote, gold
glanzende Nadeln aus A. oder Chlf.; F. 186°; wl. in A ., k. A., Eg., Chlf., Bzl.;
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maBig 1. in der W arne. — Naplithylcn-N-2-nitro-4-methoxyphenyltriazól (III.) B. 
Aus der vorigen Verb. durch Einw. von Chromsaure in Essigsaure oder aus Naph- 
thylen-N-p-methoxyphenyltriazol durch Nitrieren. Hellgelbo Nadeln aus Bzl.; F. 220 
bis 221°; U. in Bzl.; swl. in A., leichter in Eg., Chlf. — Naphthylen-n-p-athoxy- 
phenyltriazol, C18H15ON3. WeiBe Nadeln aus A.; F. 141°; 11. in sd. Eg., Chlf., Bzl.; 
swl. in k. A.; maBig 1. in h. A. — Naphthylen-N-2-nitro-4-aihoxyp]ienyltriazol (IV.).
B. Aus der yorigen Verb. durch Nitrieren. Hellgelbe Nadeln aus Bzl., F. 177°;
11. in Bzl., weniger in Eg., Chlf.; wl. in A. (Gazz. chim. ital. 44. I. 632—41. 18/6. 
Turin. Chem. Inst. d. Univ.) Pragep..

Pliysiologisclie Chemie.

Frederick B eld in g  Pow er und H enry B row ning jun., Die Bestandleile der 
Bluten von Anłhemis nobilis. Bei der Dest. des alkoh. Extraktes der Bluten von 
Anthemis nobilis, die kein Enzym enthalten, mit Wasserdampf geht eine kleiue 
Menge eines ath. Oles, Kp. 170—210°, iiber, wahrend harzige und fette Stoffe neben 
einer dunkelbraunen, wss. Lsg. zuriickbleiben. Der eingeengten wss. Lsg. entzient 
A. neben sehr bitteren, nicht isolierten Stoffen 3,4-Bioxyzimtsaure, gelbe Nadeln 
aus sehr verd. A., F. 220—223°, und Apigenin (s. unten). Hierauf gibt die wss. 
Lsg. an w. Amylalkohol sehr bittere, braune Stoffe ab, aus denen durch Be- 
handlung mit viel sehr verd. A. und 300/Oig. Essigsaure ein Apigenin-d-glueosid, 

gelbliche, mkr. Krystalle mit 2H20 , F. 178—180° (Zers,), das schwach 
adstringierend, aber nicht bitter schmeckt, erhalten wird; zieht Feuchtigkeit an, 
verliert bei 125—130° 2H„0; ist von der von V o n g e r ic h t e n  (L ie b ig s  Ann. 321. 
71; C. 1902. I. 912) beschriebenen Yerb., die jedoch bei 192—195° schm., ver- 
schieden. — Hexaa,cetylapigenin-d-glucosid, C33H32Oł6 =  C21H14O10(C2H3O)a, aus 
dem Glucosid beim Erhitzen mit Acetanhydrid und etwas Pyridin, farblose, mkr. 
Krystalle mit 4H aO aus A. -f- Essigester, F. 144—146°. — Apigenin, C15H10Os, 
aus dem Glucosid bei 3-stdg. Kochen mit 5°/0ig. wss. H2S 04, gelbe, mkr. Nadeln 
aus wss. Pyridin, F. 345—350°, neben Glucose. — Triacetylapigenin, C21H160 9, aus 
Apigenin beim Erhitzen mit Acetanhydrid und etwas Pyridin, farblose Nadeln aus 
Metbylalkohol, F. 176—177°. — Apigenin-3,4'-dimethylather, C16H70 2(0CH3)2-0H , 
aus Apigenin und Methylsulfat in Ggw. von uberschussigem KOH, gelbliche Nadeln 
aus A. -j- Essigester, F. 168°. Aufierdem enthiilt die wss. Lsg. nach dem Fallen 
mit basischem Bleiaeetat einen Zucker, der d-Phenylglucosazon liefert, Cholin 
und i-Inosit.

Kocht man die yereinigten haTzigen und fetten Stoffe mit 5°/0ig. HsSOł , so 
lśiBt sich wieder etwas Cholin aus der sauren Lsg. isolieren, was darauf hinweist, 
daB die Base in den Kamillenbluten zum Teil in Form einer in W. unl. Vevb. vor- 
liegt. Der in PAe. wl. Anteil des PAe.-Extraktes des Harzes erweist sich ais 
Taraxasterin, C29H490 , farblose Nadeln mit 27j H ,0  aus A., F. 217—219°, [«]D =  
-4-95,6° (0,2855 g wasserfreier Substanz in 25 ccm Lsg. in Chlf.). — Acetyltaraxa- 
sterin, C3lH60Oj, farblose Tafeln aus Essigester, F. 248—250°, [«]D =  -f-98,7° 
(0,3666 g in 20 ccm Lsg. in Chlf.). — Der unverseifbare Anteil des PAe.-Extraktes 
besteht aus Triacontan; an Fettsauren wurden Ol- und Linolsiiure, Cerotin-, Pal- 
mitin- und Stearinsaure gefunden. — Aus dem ath. Extrakt des Harzes scheidet 
sich ein Gemisch von Sitosterin- und Stigmasteringlucosid ab, in denen das erstere 
iiberwiegt. — Die sogenannte Anthemsaure durfte keine definierte Verb. sein, 
wahrend das Anthesterin von K lo b b  (Ann. Chim. et Phys. [8] 24. 134; C. 1911.
II. 1350) wohl unreines Taraxasterin ist. Der bittere Geschmack der Bluten
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echeint nur dunklen, amorphen Bestandteilen zuzukommcn. (Journ. Chem. Soc. 
London 105. 1829—45. Juli. London. The Wellcome Chem. Research Labb.) F b a n z .

Frank Tutin und H nbert W illiam  B entley  Clewer, D ie Bestandteile von 
Clematis vitalba. Der alkoh. Estrakt der bluhenden Zweige von Clematis yitalba, 
L innś, liefert bei der Dest. mit Dainpf keine nachweisbaren Mengen fluchtiger 
Stoffe. Der hierbei neben einem griinen Harz erhaltenen dunkelbraunen, -wss. Lsg. 
entzieht A. auBer amorphen Substanzen 3,4-Dioxyzimtsdure. Hierauf entziebt 
Amylalkohol der wss. Lsg. Caulosapogenin, C42H660 6, farblose, rhomboedrische 
Krystalle aus A., F. 323° (Powek, S a lw a  y, Journ. Chem. Soc. London 103. 198;
C. 1913. I. 1700). Beim Benzoylieren in Pyridin wurde neben dem schon bekannten 
Tetrabenzoylcaulosapogenin ein Prod., Nadeln aus Essigester, F. 252°, erhalten, 
dessen Zus. mit keinem moglichen Benzoylderivat von C42H03O6 iibereinstimmt; 
ahnliches gilt fiir den mittels alkoh. NaOH und CH3J dargestellten Caulosapogenin- 
methylather, Nadeln aus Methylalkohol, F. 229°, und dessen Benzoyldcrivat, Nadeln 
aus Lg., F. 187—188°. — Die wss. Lsg. enthalt auBerdem Cu und viel Glucose. — 
Aus der ath. Lsg. des PAe.-Extraktes des Harzes scheidet sich ein Gemisch yon 
Melissinsaure und Myricylalkohol ab; der gel. bleibende Anteil wird mit alkoh. 
KOH yerseift, wobei ais Unverseifbares Cerylalkohol, Hentriacontan und eine kleine 
Menge eines Gemisches von Sitosterin und Stigmasterin und an Fettsiiuren Pal- 
mitinsiiure, Stearinsaure, Saure C22H440 3, Krystalle aus Essigester, F. 69,5°, wahr- 
scheinlich ein Isomeres der Behensaure, dessen Methylester, C23H |60 2, Blattchen 
aus Essigester, F. 51°, bildet, Gerotinsaure u. Linolsaure erhalten werden. — Der 
in A. swl. Anteil des ath. Harzextraktes enthalt ein Phytosterolin, wahrscheinlich 
Stigmasteringlucosid oder ein Isomeres, Krystalle aus A., F. 295°, dessen Acetyl- 
derivat, C30H5isO6(C,H3O)4, farblose Blattchen, F. 149°, bildet. — Die erhaltene ath. 
Lsg. gibt nach dem Wasehen mit wss. (NH4)2C03 an wss. Na2C03 ein Caulo- 
sapogeninglucosid, C6łH880 16, farblose, mkr. Krystalle mit 5'/»H20  aus A., F. 235 
bis 240° (Zers.), ab, das die Eigenschaften eines Saponins hat und bei der Hydro- 
lyse mit verd. H2S 04 Caulosapogenin und 2 Mol. Dextrose liefert; es ist von dem 
von Po WEB und S a lw a y  beschriebenen Stoff verschieden. (Journ. Chem. Soc. 
London 105.1845—58. Juli. London. The Wellcome Chem. Research Labb.) Fbanz.

K shitibhushan Bhaduri, Bestandteile von Andrographis paniculata. Yf. gibt 
eine botanische Beschreibung der Stammpflanze. Das Blatterpulver gab bei er- 
schopfender Estraktion an PAe. 0,643%, an A. 0,861°/o, »n Chlf. 3,309°/0 und an
A. 2,214%, insgesamt 7,027% Extrakt ab. An wohldefinierten Verbb. lieBen sich 
aus dem alkoh. Eitrakt neben Spuren eines ath. Óles nach naher angegebenem 
Verf. zwei Bitterstoffe (A und B) isolieren. Bitter&toff A. Hellgelbe Krystalle, 
F. 206°. Zeigt beim Erhitzen stechenden Geruch, wird mit konz. H2S 0 4 gelblieh- 
brauu, mit Bichromat und H ,S04 sehwarzbraun unter Gasentw., nach beendigter 
Rk. grasgrun. Konz. H2S 04 +  H N 03 erzeugen eine rotlichbraune Farbę, konz. 
HaS 04 -f- NH4-Vanadat eine braunlichrote, in Griin iibergehende Farbę. LI. in A. 
und Methylalkohol, wl. in Amylalkohol, swl. in Chlf. und A. Bzl. und PAe. losen 
es auch beim Kochen nicht. Die Verb. ist weder ein Glucosid, noch ein Alkaloid, 
da es weder N enthalt, noch bei der Hydrolyse einen Zucker liefert. Sie laBt sich 
acetylieren, enthalt also Hydroiylgruppen. Das Acetylderivat ist weiB, unl. in W., 
F. 95°. Bei der Bromierung entsteht ein weifies Bromprod., welches bei 120° an- 
fangt sich zu zers., bei 160° wird es fl., bei hoherer Temp. entweicht ein Gas. 
Die Analysenwerte des Bitterstoffs A entsprechen der Bruttoformel Ci9Hj806. — 
Bitterstoff B. WeiBer, amorpher, auBerst bitterer Korper ohne Geruch, F. 185°. 
Unl. in k. W., gibt beim Koehen mit W. an dieses saure Rk. ab. L. in A. und
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Chlf. Wird mit H2S 04 oraDgegelb, auf Zusatz von Bichromat gebt die Farbę in 
Gelbgriin, dann uber Griinbraun in Grasgriin uber. HsS 04 -f- H N03 farben braun, 
H jS04 -J- NH4-Vanadat zunachst braun, dann yiolett. Die Analyse der Verb., fiir 
welche Vf. den Namen Kalmeghin yoraeblagt, ergab die Formel C19Hel0 6. Durch 
Behandeln mit S. entsteht weiBe Kalmeghinsaure, C14HasOa, gibt Fiuoresceinreaktion. 
(Amer. Journ. Pharm. 86. 349—54. August. Bengal. Chem. Lab. des Presidency 
College.) Gkimme.

Y. Grafe, Bas Anthocyan in der Pflanze. Es werden die Ergebnisse der 
physiologisehen, biochemischen und rein chemischen Forschung auf dem Gebiete 
der Anthocyanfarbstoffe erortert. (Umscbau 18. 643—46. 8/8.) P f l Dc k e .

E,. B arton-O pitz, Bie Viscositdt lackfarbenen Blutes. Defibriniertes Blut, 
welches dadureh, dafi man es 8 mai gefrieren und wiederauftauen liefi, lackfarben 
gemacht war, zeigte stets eine geringere Yiscositat ais das urspriingliche Blut. 
(Amer. Journ. Physiol. 35. 51—5 8 .1/S. New York. Columbia Uniyersity.) H e n l e .

W. H. H ow ell, Bie Gerinnung des Blutes unter dem Ultramikroskop. Es 
werden die Erscheinungen besehrieben, die unter dem Ultramikroskop zu beobachten 
sind, wenn Lsgg. von Thrombin zu Oxalatblutplasma oder zu Fibrinogenlsgg. 
hinzugesetzt werden. Das gebildete Fibrin wird nieht ais Netzwerk nieder- 
gesehlagen, sondern erseheint in einzelnen wohlausgebildeten Nadeln von krystal- 
linischem Aussehen, die zu Maschen angehiiuft sind. Unter bestimmten Bedingungen 
ist der Vorgang unyollstandig und fiihrt zur B. yon Faden oder Stabchen ver- 
schiedener Lange an Stelle der Nadeln. (Amer. Journ. Physiol. 35. 143—49. 1/8. 
J o h n s  H o p k in s  Uniyersity.) H e n l e .

Hans H orsters, Uber Konstitution und Wirkung der Chinaalkaloide. Kurze 
Besprechung des Zusammenhanges zwischen chemischem Bau u. pharmakologischer 
Wrkg. der Chinaalkaloide, sowie einiger Chininersatzmittel. (Die Naturwissen- 
sehaften 2 . 554—58. 5/6. Charlottenburg.) P f l Oc k e .

E. G ley, Ein fiu/} der Nebennierensekretion auf die vasokonstriktorischen Sub
stanzen. B ie indirekten vasókonstriktorischen Substanzen. (Vgl. C. r. d. 1’Acad. des 
scienees 157. 66; C. 1913. II. 889.) Es gibt yasomotorisebe Wrkgg., welche nicht 
direkt yon dem EinfluB der giftigen Substanzen des yasomotorischen Systems ab- 
hangen, sondern durch einen Adrenalin fiu ($ im Blute yerursacht sind. Die Gifte 
der HerzgefaBe konnen in 2 prinzipielle Gruppen' geteilt werden: in solche, welche 
auf das Muskelneryensystem der HerzgefaBe direkt einwirken, und in indirekt 
wirkende, yeranlaBt durch eine Adrenalinsekretion. (C. r. d. l’Acad. des scienees 
158. 2008—11. 29/6.) S c h On f e l d .

G iam battista Francescłii, Uber die Wirkung von Methyl- und Athylalkohol 
auf lebende Organismen, ihre Umwandlungsprodukte und ihren chemisch-toxikologischen 
Nachweis. Eine zusammenfassende Ubersieht nach der Literatur, unterstiitzt durch 
eigene Verss. uber die physiologische Wrkg. yon A. und Methylalkohol und ihren 
Nachweis auf Grund ihrer Zersetzungsprodd. (Giorn. Farm. Chim. 63. 289—99. 
Juli. 337—44. August 1914. [September 1913*.] Bologna. Chem.-pharm. u. tosikolog. 
Lehrstuhl d. Uniy.) G e im m e .

E. E. Smith, Physiologische Eigenschaften des Acetylens mit besonderer Beriick- 
sichtigung seiner Yerwendung im Bergwerksbetriebe. Zusammenfassender Bericht
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Uber die physiologischen Wrkgg. des Acetylens, seine Verwendungsmoglichkeiten 
im Bergbau, nebst VerhaltungsmaBregeln zwecks Vermeidung yon Yergiftungen. 
Betreffa Einzelheiten muB auf das Original yerwiesen werden. (Amer. Journ. Pharm. 
86. 363—73. August.j G e im m e .

J. D. P ilcher und Torald Sollm ann, Studien iiber das msomotorisclie Zentrum. 
Die Wirkungen der Bluttmg und der Iłeinjektion von Blut und Salzlosung. Verss. 
an Hunden ergaben, daB Blutungen das yasomotorische Zentrum zunachst erregen, 
dann seinen Tonus herabsetzen, und es schlieBlich yollstandig lahmen. Die Re- 
injektion yon Blut oder Salzlsg. vor Einsetzen der Lahmung war imstande, den 
yasomotorisehen Tonus wiederherzustellen. (Amer. Journ. Physiol. 35. 59—69. 1/8. 
Cleyeland, Ohio. Western Reserye Uniyersity.) H e n l e .

J. D. P ilcher und Torald Sollm ann, Studien uber das vasomotorische Zentrum. 
Die Wirkungen der intravenosen Infusion normaler Salzlosung. Bei normalen 
Hunden und Katzen wirkte die intrayenose InfuBion yon 0,9°/0ig. NaCl-Lsg. (10 
bis 40 ccm pro kg Korpergewicht) leieht erregend auf das yasomotorische Zentrum 
oder lieB es ganz unbeeinfluBt. (Amer. Journ. Physiol. 35. 70—72. 1/8. Cleyeland, 
Ohio. Western Reserye Uniyersity.) H e n l e .

Hy giene und Nalirungsmitteleliemie.

John C. D ig g s , Eine sanitdre Besichtigung des White Rwcrgebictes. Ein 
Bericht uber eine mit sanitaren Gesichtspunkten unternommene Studienreise in das 
Gebiet des White Riyers. Betreffs Einzelheiten siehe Original. (Journ. of Ind. 
and Engin. Chem. 6. 639 —40. August. [6/4.*] Indianopolis. Indiana State Board 
of Health.) G e im m e .

J. C. Olsen und Wm. H. U lrich , Ozon in der Ventilation. Ein zusammen- 
hangender Bericht iiber die Verwendung yon Ozon zur Zerstorung iibler Geriiche 
in der Ventilationsluft mit besonderer Berucksichtigung yon H2S u. NH3. (Journ. 
of Ind. and Engin. Chem. 6. 619—23. August. [17/6.*] Brooklyn. Polytechn. Inst.)

G e im m e .
J. B osley Thomas und Edgar A. Sandman, Uber weitere Mesultate der Hypo- 

ćhloritdesinfektion der stadtischen Wasserleitung von Baltimore. E in  Yergleich des 
Biickganges der versćhiedenen Glieder der B. Goligruppe. In Verfolg friiherer 
Arbeiten (Journ. of Ind. and Engin. Chem. 5. 476; C. 1913. II. 624) berichten Vff. 
uber weitere Erfolge mit der Hypochloritdesinfektion der stadtischen Wasserleitung 
von Baltimore. Die 4 Hauptyertreter der Coligruppe wurden durchschnittlich urn 
97—99° reduziert. Am meisten wurden im desinfizierten W. noch nachgewiesen
B. la c t is  a e r o g e n e s  und B. a c id i la c t ic i ,  wahrend B. C oli com m un is und 
com m un ior fast ganzlich yerschwunden waren. (Journ. of Ind. and Engin. Chem.
6. 637—39. August. [6/4.*] Baltimore. Water Dept.) Ge im m e .

W. R itter v. G intl und J. Ram bonsek, Zur Frage der Fdrbung von Nah- 
rungs- und Genu/imitteln im Hinblick auf die dariiber bestehenden Vorschriften und 
die durch diese sich ergebenden Beanstandungen. Nach Ansicht der Vff. ist die 
sowohl in Osterreich ais auch in Deutschland geltende Vorschrift fur Nahrungs- 
mittelfarben, wonach dieselben keine Spur yon Schwermetallen enthalten  durfen, 
zu streng u. die sich daraus ergebenden geBetzliehen Entscheidungen unberechtigt. 
Geringe Beimengungen yon Cu, A s, Pb in an sich ganz ungiftigen Farben lassen
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sieh technisch kaum yermeiden und sind unschSdlich. (Osterr. Chem.-Ztg. [2] 17. 
194—97. 1/8.) J u n g .

F. Bordas und Sig\ de B ączk ow ski, Einfluf3 der Mdul- w id  Klauenseuche 
auf die Zusammensetzung von Butter und Milćh. Auf Grund eingehender Verss. 
auch reichlichem Materiał kommen die Vff. zu folgenden Schliissen: M ilch . Die 
Milch erkrankter Kiihe erleidet in hezug auf den Gehalt an Fett und Salzen, yor 
allem Chioriden, eine merkliche Steigerung, wahrend der Caseingehalt zuriiekgeht. 
Der Gehalt an Milchzucker scheint konstant zu bleiben. Hierbei konnte die Be- 
obachtung P o r c h e k s  bestiitigt werden, daB mit steigendem Salzgehalt der Lactose- 
gehalt zuriiekgeht. Das Serum bietet keine Anhaltspunkte fiir die Beurteilung, 
organische P20 6-Verbb. und die SZ. werden nicht beeinfluBt. Bei einigen Proben 
wurde eine yiscose, fadenziehende Konsistenz beobachtet. Milch erkrankter Tiere 
an Meerschweinehen yerimpft, rufc keine Krankheitserseheinungen hervor. — B u tter . 
Bei der Butter aus Milch einzelner erkrankter Tiere oder der Sammelmilch kleiner 
infmerter Viehlialtungen lassen sich gewisse anormale Eigenschaften erkennen, 
jedoeh sind diese so gering, daB sie, besonders wenn es sich um Mischbutter 
groBerer Meiereien handelt, zur Beanstandung Grund geben. (Ann. des Falsifi- 
cations 7. 271—92. Juni.) G r im m e .

Arthur Geake, Untersucliung uber die Fakloren, welche die Zusammensetzung 
des Clieddarkases bestimmen. Teil I. Die yorliegende Unters. wurde unternommen, 
um den Fin fiu fi der Aciditat auf die Molken, das Caseinogen und das Casein zu 
bestimmen. Es wurde zuuachst bestimmt die Loslichkeit yon chemisch reinem 
Casein und Caseinogen in SS., wie Ameisen-, Essig-, Propion- bis Isoyaleriansaure, 
weiter Glykol-, Milch-, Oxybutter- u. Osyisobuttersiiure, u. zwar wurde gefunden, 
daB bei genugender Einwirkungsdauer ein Masimum erreicht wurde bei einem 
groBen ijberschuB yon Caseinogen. Die Loslichkeit nimmt mit der Starkę der SS. 
zu. Casein ist etwas weniger 1. in Fettsauren ais Caseinogen, aber in den meisten 
Fallen lóslicher in den Osysiiuren. Die durch Lab oder Siiurekoagulation der Milch 
erzeugten Molken yerhalten sieh in ihrer Loslichkeit gegeniiber Milch- und Essig- 
siiure yersehieden, da erstere schwerer gel. werden. Vf. glaubt, daB die Fermente 
in ihrer Wrkg. durch die SS. gehindert werden. Im allgemeinen wird weniger 
Caseinogen aus den Molken gel., ais in den Verss. mit reiner Substanz, auch hier 
waren die starkeren, resp. konzentrierteren SS. die wirksameren. Zum SchluB gibt 
Vf. noeh eine Fiillungskurye des Caseinogens fiir NaCl aus milchsauren Łsgg. 
(Journ. of Agricultural Science 2. [6] 169—78. Mai. Biochemical Lab. Uniy. Bristol.)

F r a n c e .
W illy  R uckdeschel, Uber Melanoidine und ihr Vorkommen im Darrmalz. Die 

MAiLLARDsehe Bk. (wonach gewisse Aminosiiuren mit Dextrose u. anderen Zucker- 
arten braungefarbte u. aromatische Prodd. liefern) wurde an den Aminosauren und 
anderen im Malz yorkommenden N-haltigen Korpern durchgefiihrt. Nach den Er- 
gebnissen der Yerss. kommen folgende Aminosauren ais farbbildend in Betracht: 
Glykokoll, das Aroma des Reaktionsprod. ist schwach an Biercouleur erinnernd, der 
Gesehmack sauerlieh; N-Gehalt 5,28%- A lanin , N-Gehalt des Reaktionsprod. 
5,05%. Phenylalanin, riecht nach welken Rosen, schmeckt bitter. Leucin, brot- 
artiges Aroina, scheint deshalb yorzugsweise an der B. des Malzaromas beteiligt 
zu sein. Valin, reagiert langsam. Von den A m in en  des Malzes kommen folgende 
ais farbbildend in Betracht: N IĄ , CH3N H 1, (CH3)3-N , Cholin, Asparagin. — 
Tyrosin, Allautoin und Betain geben nicht die MAiLLARDsehe Rk. Die B. von 
Melanoidinen yerlauft in der Weise, daB die NH2-Gruppe der Aminosaure mit den 
Aldebydgruppen yon 2 Glucosemolekulen unter Wasseraustritt reagiert. Gleich-
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zeitig findet Abspaltung yon C02 aus der Carbosylgruppe der Aminosaure atatt. 
Ea bandelt aich demnacb bei diesen Stoffen um wirklicbe Verbb. und nicht etwa 
um eine eiufache Caramelisierung der Deitroae. Z. B. lieferte das Glycin-Mela- 
noidin bei der trockenen Dest. mit Zinkstaub ein Pyrrol, was auf das V. eines

O TT
Kernea j  ]>N'CH3 (R =  Glueoaereat) schlieBen laBt. Erhitzt man eine konz.

R* OH
wss. Lsg. von Dextrose und Aminosauren, so nimmt der Gehalt der Lsg. an freier 
Aminosaure proportional der Zunahme der Farbung stetig ab. Die Reaktions- 
geschwindigkeit nimmt im allgemeinen mit steigender Konz. stark zu, deagl. mit 
ateigender Temp. und mit steigendem Druck. UberschuB an Destroae yerlangaamt 
die Rk. Von den Aminosauren reagiert am scbnellsten Glykokoll u. Alanin, dann 
folgen die Polypeptide u. zuletzt Leucin. Schneller geht die Rk. bei den Aminen. 
Die Melanoidine gehoren in die Gruppe der Emulaionakolloide; sie treten in einer 
in W. 1. (reversiblen) u. unl. (irreversiblen) Form auf. Fallung mit Neutralsalzen 
und Nichtelektrolyten ergibt ein in W. 1. Prod., wahrend durch Elektrolytzuaatz 
und den elektrischen Strom ein in W. unl. Prod. niedergeachlagen wird. Durch 
zu atarkes Erbitzen geht das Fiirbungsyermogen u. Aroma dieser Korper verloren. 
Uberschiissige Glucoae wirkt ais Sehutzkolloid und yerzogert das Unloslichwerden 
der Melanoidine. Die Lsgg. bilden beim Schiitteln mit Luft relativ stabile Schaume; 
die Schaumhaftigkeit dunkler Biere ist auf dieae Eigensehaft zuriickzufiihren. Die 
Lsgg. dieaer synthetischen Melanoidine sind mit Kulturhefen nicht vergarbar. Um 
einen Nachweis fur das V. dieser Substanzen im Malz erbringen zu konnen, wurde 
das Verhalten von wss. Griinmalzauszugen beim Eindampfen gepriift. Ea zeigte 
aich, daB die Geachwindigkeit der Farbzunahme u. die Aromabildung mit den bei 
der Herst. der Melanoidine gemachten Beobachtungen iibereinatimmte. Aueh die 
Untera. eines Malzes auf Aminosauren u. Polypeptide in verschiedenen Darrstadien 
ergab in bezug auf Farb- u. Aromabildung Ubereinstimmung mit den synthetischen 
Prodd. Dies ist neben der Abnahme des Aminosauregehalts beim Abdarren ein 
ausreichender Beweis fiir die Beteiligung der Aminosauren und Polypeptide an der 
Farb- u. Aromabildung im Darnnalz. (Ztschr. f. ges. Brauwesen 37. 430 —32. 5/9. 
437—40. 12/9. Garungsteclin. Lab. Kgl. Techn. Hoehsch. Miinchen.) SchO kfeld.

Pharmazeutische Chemie.

I. Traube und N. Onodera, Uber Synergismus und Antagonismus von Arznei- 
mitteln und Giften. Die synergetische u. antagonistische Beeinflusaung von Arznei- 
mitteln und Giften kann einmal auf einer direkten Einw. (Yerminderung des Haft- 
drucks usw.) beruhen oder aber auf einer indirekten W rkg., indem physikalische 
oder chemiache Reaktion8geschwindigkeiten beachleunigt oder verzogert werden. 
Bei der ersteren Beeinflussung (uber die zweite a. folgendes Ref.) kann infolge der 
Bezieliungen yon Oberflachenspannung zur Toxizitat, Oamose usw. die stalagmo- 
metrische Methode herangezogen werden. Vf. gibt die bei Alkaloidmiachungen, 
Miscbungen von Narkoticis, Narkoticis mit Alkaloiden uaw. erhaltenen Resultate in 
Tnbellen an. Nahere Einzelheiten aind im Original nachzulesen. (Int. Z. Biol. 1. 
133—-47. 7/4. [18/2.] Charlottenburg. Techn. Hocbschule.) Fkanck.

I. Traube und N. Onodera, Uber die lcatalytisclien Wirkungen von Alkaloiden 
auf verschiedene physikalische und chemische Yorgdnge (Floclcung, Oxydation, Yer- 
seifung). (Vgl. yorstehendes Ref.) Die im Titel angegebenen katalytischen Wrkgg. 
wurden beobachtet: 1. Bei der Fallung des Araensulfidhydroaols durch Alkaloide 
und subatituierte Ammoniumsalze. Hier ist fur die Flockung die Haftdruckreihe
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der Kationen mafigebend. Trotz ihrer Einwertigkeit besitzen die Alkaloidkationen 
ein aufierordentlich grofiea Flockungsvermogen fur Arsensulfid. Vfi. sind daber der 
Meinung, daB fur die Flockungsvorgange in mindestens ebenso hohem Grade wie 
die Wertigkeit das elektrische Potential, bezw. der Haftdruck mafigebend sind. —
2. Bei der Oxydation von Oialsaure durch Kaliumpermanganat. Hier wirkten alle 
nntersuchten Alkaloide u. dereń Salze beschleunigend auf die Rk. Bemerkenswert 
ist der grofie Einflufi von Veratrin, Chinin und der Morphiumalkaloide. — 3. Bei 
der Yerseifung von Athylacetat durch Kalihydrat. Es besteht ein Antagonismus 
der Wrkg. yon Pilocarpin und Atropin, und zwar wirkt letzteres lahmend. Vff. 
weisen auf die interessanten Beziehungen ihrer Beobachtungen zu den Wrkgg. der 
Alkaloide im Organismus hin. (Int. Z. Biol. 1. 148— 57. 7/4. [6/3.] Charlottenburg. 
Techn. Hochschule.) F r a n c k .

A lbert C. Crawford und Zeno Ostenberg, Beitrag zur Chemie der Sclileim- 
drusenverbindungen. Sammelreferat der neueren Literatur. (Amer. Journ. Pharm. 
86. 291 — 306. Juli. Leland Stanford Jr. Abteil. fiir Pharmakologie der Uniy.)

G r im m e .
A. G. Bu M ez, Kritik der amerikanischcn Pharmakopoe in bezug auf die Be- 

nennung der Yerbindung Cl iHn NOi 'H B r  -j- 3H 20  unter Beriicksichtigung der 
vorgeschriebenen Priifungen auf Identitćit und Reinheit. Vf. bringt eine Zusammen- 
stellung der sehr yariierenden Benennungen fiir die Yerb. C17H21N 0 4-HBr +  3H 20  
und kommt zu dem Resultat, daB der allein richtige Name Skopolaminhydrobromid 
heifien mufi, wobei die Bezeichnung Hyoscinhydróbromid ais Synonym bestehen 
bleiben kann. Der F. des Chloraurats ist bei dem offizinellen l-Salze der gleiche 
wie bei dem i-Salze. Dies Reinheitskriterium ist demnach fallen zu lassen. Da 
die 1- und i-Verb. ihrer physiologischen Wrkg. yerschieden sind, so soli nur das
1-Scopolaminhydrobromid ais offizinell erklart werden. Ais bestes Reinheitskrite
rium soli die spez. Drehung aufgenommen werden. (Amer. Journ. Pharm. 86. 
339—49. August. Philippinen Univ. Pharmazieschule.) G r im m e .

D. van Os, Saliformin. Die Darstellungsweise von Saliformin nach K e u ł e -
m a n s  und n a ch  Me r c k  basieren auf d e r Formel (CH2)6N,lC0H.l(COOH)(OH). Aus 
den Bestst. des Vfs. folgt aber, dafi das Saliformin aus 2 Tin. Salicylsaure und
3 Tin. Hesamethylentetramin zusammengesetzt ist. Das vom Yf. hergestellte Pra- 
parat hatte den F. 100—129°, so dafi es scheint, dafi das Prod. durch blofies Zu- 
sammenreiben n ic h t e n ts te h t. Ais Ersatz fiir das Saliformin „M e r c k "  ist das 
KEULEMANSsche Praparat nicht anzusehen. (Pharmaceutisch Weekblad 51. 1152 
bis 1154. 5/9.) Sc h On f e l d .

E. J. van  Ita llie , Mitteilungen aus dem Beichslager der Arzneimittel. Solutio 
Jodii spirituosa: eine Jodtinktur, welche sehr wenig HJ entwickelt, hat folgende 
Zus.: 10 Tle. J, 3,5 Tle. KJ und 86,5 Tle. A. — Mastisol: ein in allen Eigen- 
schaften mit Mastisol ubereinstimmendes Praparat wird nach folgender Yorschrift 
erhalten: Mastis 20 Tle., Kolophonium 20 Tle., Ricinusol 3 Tle., Methylsalicylat
1 Tl., Bzl. 56 Tle. (Pharmaceutisch Weekblad 51. 1184—87. 12/9. Amsterdam.)

S ch On f e l d .
George M. B eringer, Mitteilung uber den Wert von Konservierungsmitteln in 

Jodeisensirup. Die Yerss. des Vfs. ergaben, daB bei richtiger Heist. Jodeisensirup 
auch ohne Zusatz eines Konseryierungsmittels geniigend haltbar ist. Von Konser- 
vierungsmitteln hat hypophosphorige Saure vor Weinsaure und Citronensaure den 
Yorteil, dafi sie im Reduktionsmittel ist. Vf. scbliigt vor, einen Teil des Zuckers 
durch Glycerin zu ersetzen. (Amer. Journ. Pharm. 86. 358—59. August [17/6.*].)

G r im m e .
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Mineralogisclie und geologische Chemie.

F. S lav ik , Uber die Morphologie des Samsonites. Der yon W e r n e r  und
F r a a t z  beachriebene Samsonit (Zentralblatt f. Min. u. Geol. 1910. 331; C. 1910.
II. 407) iat monoklin (yertikalsaulig bis nadelig), 1,2776:1:0,8180, fi —  92° 46' u. 
ateht zum Xanthokon, Pyroatylpnit und Stylotyp in deraelben Beziehung wie der 
Anhydrit zur Barytgruppe, Miargyrit zum Lorandit und Datolith zum E u k las. 
(Rozprayy Ceske Akademie 20. 9 SS.; Ztschr. f. Kryatallogr. 54. 193—94. 14/7. 
Ref. R o s ic k y .) E t z o l d .

G. Lincio, Uber ein neues Zwillingsgesets des Calcits. Vf. fand auf der freien
Wand einer Lithoklase eines Gneisblockea aua je 2 Indiyiduen bestehende Calcite, 
die den Fliigeln einea Schmetterlings sehr almlich waren. E r  definiert das neue 
Zwillingagesetz folgendermaBen: Die 2 Indiyiduen des Zwillinga liegen symmetrisch 
zur Zwillingsebene, welcbe keine kryatallonomische Flachę, aondern Benkrecht zu 
einer moglichen Flachę (pt) und parallel zur moglichen Kante {S3-Si -Si - S j  ist. 
Diese c-Achsen beider Indiyiduen bilden einen Winkel von 86° 47'. G o l d s c h m id t  
faBt nach einer brieflichen Mitteilung an den Vf. den Zwilling wie folgt auf: Ver- 
knupfungafliiche p lt Deckzone S-S. (Atti R. Accad. Scienze Torino 46. 212—2S; 
Ztschr. f. Kryatallogr. 54. 202—3. 14/7. Ref. ZAMBONINI.) E t z o l d .

A. Johnsen, Das Massengitter des Kalkspates. (Z tsch r. f. K ry a ta llo g r. 54. 148 
bis 162. 14/7. —  C. 1914. II. 847.) E t z o l d .

Al. Vendl, Andlyse eines Stilbiłs und Chabasits aus Ungarn. 1 . Desmin vom 
Csódiberg bei Dunabogdany. 2. Chabasit yom Steinbruch Sdtoroa bei Somoaiijfalu:

Na20  K20 CaO MgO Al2Oa F e ,O s Si02 H20 Summę
1. 0,24 — 8,11 — 16,01 Sp. 56,21 19,17 99,74
2. 1,22 0,10 7,66 Sp. 18,42 Sp. 49,81 22,32 99,53.

(Foldtani Kozlony 41. 1 9 5 -■96; Ztachr. f. Kryatallogr. 54. 181—82. 14/7. Ref.
Z im a n y i .) E t z o l d .

J. Loczka, Chemische Analyse des Pyrargyriłes von Nagybdnya. D. 5,852:

S Ag Cu Fe Sb Aa Summę
17,82 59,82 0,07 0,12 22,00 0,08 99,91.

lAnnalis hiat.-natur. Musei Nat. Hungar. 9. 320—23; Ztschr. f. Kryatallogr. 54. 
185. 14/7. Ref. Z im a n y i .) E t z o l d .

B. Jeżek und A. Śim ek, Uber Icrystallisiertes Ferriorthoarseniat. Bei der 
DEACONschen Methode der Chlorgewinnung entatanden auf den Tonkugeln zahl- 
reiche, schwarze, diamantglanzende, priamatische KryBtalle yon FeAs04. Dieselben 
sind monoklin, 0,6155 :1 : 0,3221, fi =  77° 8'. Gewohnlich diinne Saulen, deutliche 
Spaltbarkeit nach c Hartę 5. D. 4,32. Starker Plechroismua. Zus.: 40,45 FesOa, 
57,57 Aa20 5. Daneben fanden sich- auf den Tonkugeln honigrote, monokline Kry- 
atalle yon arsenikaaurem Eisen, FeAs03, farblose oder weiBliche Krystalle, yermut- 
lich yon FeAsO.,-5As.,0, auBerdem grunblaue und saftgrune Krystalle anderer 
wenig bekannter Verbb. (Rozprayy ćeske Akademie 20. 6 SS.; Ztschr. f. Kryatallogr. 
54. 188—89. 14/7. Ref. R o s ic k y .) E tz o l d .

XVIII. 2. 77
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St. J. T hugutt, tSber den Metanatrólith. Die Natrolithe von Leitmeritz, der 
Seiseralp, Predazzo, dem Hohentwiel u. Brevig verlieren die Fahigkeit, mit A gN 03 
zu reagieren, wenn sie der Hitze eines Teclubrenners 30 Sek. ausgesetzt werden, 
dagegen der Natrolith von Sehomnitz bei Karlsbad bereits nach 7 Sek., er ist also 
auf die Wrkg. der hohen Temp. viel empfindlicher. Daher betrachtet Vf. dieses 
Minerał ais metamere Modifikation des Natrolitbs u. bezeicbnet dieselbe ais Meta- 
natrolith (vgl. Zentralblatt f. Min. u. Geol. 1911. 405; C. 1911. II. 637). Nach Vfs. 
fruheren Unterss. ist in der Sodalithgruppe eine Metamerie vorhanden. Der Hauyn 
aus Niedermendig ergibt nach Behandlung mit wss. Lsg. 8 CaAlaSi20 8 • 2 CaCL • 
13HsO; der Hauyn aus Rieden dagegen 8CaAl,Sia0 9* llH a0 . Aus metamereu 
Hauynen konnten metamere Natrolithe entstehen, andererseits konnte der Natrolith 
vom Nephelin, der Metanatrólith vom Hauyn abstammen. Bemerkenswert ist, daB 
die Unterschiede im mikrochemischen Verhalten der Natrolithe in den physikalischen 
Eigenschaften keinen merklichen Ausdruck finden. (Sitzungsber. d. Warschauer 
Ges. d. Wiss. 1910. 409—14; Ztschr. f. Krystallogr. 54. 196—97. 14/7. Ref. K r e u t z .)

E t z o l d .
St. J. Thugutt, t/ber Ittnerit und Skolopsit im Liclite mikrochemischer For- 

sehungen. Durch Farbungsyerss. mit Methylenblau oder 10% AgNOs-Lsg. und 
20% KaCr04-Lsg. bewies Vf., daB es sich bei den ais Ittnerit und Skolopsit be- 
sehriebenen Mineralien um Gemenge von Hauyn, Gismondin, Calcit und Magnet- 
kies, bezw. Alkalisulfoferrit handelt, daB also jene Namen aus dem Mineralien- 
verzeichnis zu streichen sind. Der Umstand, daB Gismondin aus dem Hauyn ent
steht, wirft Licht auf die Konstitution des Gismondins, es waren hier, wie im 
Hauyn u. Nosean, die Radikale CaAlaSi30 10 u. CaAl,04 anzunehmen. (Sitzungsber. 
d. Warschauer Ges. d. Wiss. 1911. 79—87; Ztschr. f. Krystallogr. 54. 197. 14/7. 
Ref. K r e u t z .) E t z o l d .

St. J. Thugutt, U ber den Zeagonit im Lichte der mikrochemischen Forschungen. 
Der Zeagonit vom Vesuv enthalt nach Vf. 15,87 HaO, also nur etwas weniger ais 
der gewohnliche Phillipsit. Mit Methylenjodidlsg. (1 : 1000 H20) behandelt, er- 
scheint er im durchgehenden Lichte lila-, im refłektierten blaugefarbt. Mit 10% 
AgNOs-Lsg. und KsCr04 nahm er bei gewohnlicher Temp. eine sehwaehe, bei 100° 
eine deutliche Orangefarbung an. Im allgemeinen zeigt sich groBe Ahnlichkeit mit 
dem Verhalten des Phillipsits, aber es lassen sich auch geringe Unterschiede wahr- 
nehmen, daher ist Vf. fur Aufreehterhaltung des Namens Zeagonit, unter dem man 
mit GROTH ein natiirliches Deshydratationsprod. des kieselsaurearmen Phillipsits 
yerstehen soli. Der Zeagonit von Lobau erwies sich ais ein Gemenge von Phillipsit 
und etwa 15—25% Levyn. (Sitzungsber. d. Warschauer Ges. d. Wiss. 1911; 
Ztschr. f. Krystallogr. 54. 198. 14/7. Ref. K r e u t z .) E t z o l d .

St. J. T hugutt, E in  Beitrag zur Mikrochemie der Dolomite der Kielce-Sando- 
miere-Hohe. Die mitteldevonischen Dolomite wurden nach den von Lemberg an- 
gegebenen farbigen chemischen Rkk. gepriift. Gleichzeitig ergab sich, daB die- 
selben eine sehone Thermoluminescenz zeigen und schon von 153° angefangen mit 
einer schonen roten Farbę leuchten. Rotliche Luminescenz zeigte auch der Dolomit 
vom Fassatal, der Calcit von der Seiseralpe sendet schon bei 118—132° ein weiB- 
liches Licht aus. Anderen Dolomiten fehlt die Thermoluminescenz. (Kosmos, 
Lemberg, 1911. 409—17; Ztschr. f. Krystallogr. 54. 198—99. 14/7. Ref. K r e u t z .)

E t z o l d .
S. Calderon, Uber Absorption und Verlust des Wassers beim Gips. Zu Fenster- 

scheiben yerwendete wasserhelle Platten blattrigen Gipses werden an einigen Orteu 
Castiliens und Aragoniens matt und triibe (Yerlust der Pelluciditat), so daB sie
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erneuert werden mussen. Auch in den Steinbriichen sind die zuletzt entbloBten 
Flaehen durch Glanz und intensivere Farbung leicht zu erkennen, wenn man aie 
mit imbibierenden Farbstoffen tingiert. Unter warmerer u. trockener Atmosphiire 
(Andalusien) iiberziehen sich die Gipakryatalle mit Ausbliihungen, was bia zu einera 
gewiasen Grade ein MaB fiir die meteorologischen Yerbaltnisse dea Ortes gibt. 
Hieraua achlieBt Vf., daB der Gips zwei Entwśisserungsatufen hat: eine langaame, 
wenn er an einem warmen, trocknen Orte liegt, bezw. bis 80° erhitzt wird u. eine 
andere raache bei Erhitzung uber 80°. In ahnlicher Weiae sind yielleicht sekun- 
dare Strukturen anderer Mineralien zu erklaren, die man gewóhnlieh einer unbe- 
atimmten Wirkung der Zeit zuaehreibt. (Boi. Real. Soc. Eap. Hist. Nat. 11. 256; 
Ztschr. f. Krystallogr. 54. 200—1. 14/7. Ref. So u z a -B r a n d a o .) E t z o l d .

C. G astaldi, Uber die chemische Zusammensetzung des Góldsćhmidtits. Zwei 
skelettformige, rein ailberweiBe Krystalle yom Cripple Creek wiesen auf: 65,97 Te, 
24,25 Au, 8,68 Ag, Summę 98,90. Daa spiirliche Fe, wurde nieht beatimmt. Aua 
der Analyae folgt die ganz von der dea Sylyanita abweicliende Formel (Au,Ag2)Te6. 
Weitere Analyaen aind wunschenswert. (Rendic. R. Accad. Scienze Fis. e Mat. 
die Napoli 1911. 22—24; Ztschr. f. Krystallogr. 54. 204. 14/7. Ref. Z a m b o n in i.)

E t z o l d .
F elix  Rosenkranzer, Uber die Geschioindigkeit der Auflosung von ZinWlen.de 

und Bleiglanz in verdiinnter Sćhioefelsaure (ygl. S. 657). Der Vf. weist darauf hin, 
daB beim Vergleich der Angreifbarkeit der yerachiedenen Erze durch verd. HaSO, 
auatatt der Beziehung auf gleiche Gewichtsmengen die Beziehung auf gleiche 
Raummengen richtiger gewesen ware. Diea war jedoch fur die unterauchten Zink- 
blenden, dereń Dicbten zwiachen 4,11 +  0,08 schwankten, ohne Belang. Fiir den 
Vergleich des Clauathaler Bleiglanzes (D. 7,521) yerdoppelt aich allerdings die Yer- 
haltniszahl nahezu, und entsprechend ist auch die der apanischen Blende zu be- 
richtigeu. Daa allgemeine Ergebnis der Arbeit wird durch diese Berichtigung 
nieht beriihrt. (Ztschr. f. anorg. Ch. 88. 452. 15/9. [9/7.] Clausthal i. Harz. Lab. 
d. Bergakademie.) Sc h ONFELD.

K. Papp, Die Manganerzlagerstatten bei Godinesd im Komit, Hunyad. Die 
Manganerze sind Pyrolusit, Manganit, Polianit und Wad, der Mangangehalt be- 
tragt im Durchschnitt 40°/0. Eine Probe vom Berge Meruluj ergab 1. eine aolche 
yom Grubenfeld Remeny im Tale de Bajlorbachea 2,

SiO, Fe20 3 AlsOs MnO CaO S HaO Unl. Summę
1. 7,36 6,07 4,39 74,82 0,85 0,17 5,81 — 99,47
2 — 7,20 — 72,20 — -  — 20,40 99,80

(Foldtani Kozlony 41. 604—15; Ztschr. f. Krystallogr. 54. 183. 14/7. Ref. Z im An y i .)
E t z o l d .

M. B ałtach  und G-. W eiflenberger, Uber die Verteilung der Hadioelemente in 
Gesłeinen. I. Zur Kenntnis des Monazitsandes. E3 werden die allgemeinen Ge- 
aichtspunkte fiir die Untera. der Gemcngteile non Gesteinen auf radioaktive Sub- 
stansen erortert und auf den Monazitsand angewendet. Die einzelnen Mineralien 
des Monazitsandes werden durch ihre yerachiedene magnetiache Suazeptibilitat yon- 
einander getrennt. Die einzelnen Mineralfraktionen werden dann feinat gepulyert 
und aufgeacbloaaen. Fiir Zirkon, Monazit, Quarz und Feldspat bedient man sich 
des Natriumearbonats allein, fiir Ilmenit eignet sich eine Miachung von Natrium- 
carbonat und Natriumauperoxyd (5 : 1), und Magnetit wird mit konz. HC1 in Lag. 
gebracht. Man erhalt so eine alkal. Lsg., die wenig yon den Radioelementen ent
halt, und eine salzsaure, in weleher sich die Hauptmenge derseiben befindet. Die

77*
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Best. des Radiums geschieht durch Messung, bezw. Berechnung des Sattigungs- 
stromes, den die mit der Lsg. und den Zerfallsprodd. im Gleichgewicht stehendu 
Emanation bei yoller Ausnutzung der a-Strahlen liefern kann. Die Messung erfolgt 
durch Aufladung. Die Best. des Thoriums geschieht durch Yergleich des Stromes, 
den die Emanation aus der zu untersuchenden Lsg. liefert, mit dem, der vou einer 
Normallsg. bekannten Thoriumgehalts unter den gleichen Bedingungen unterhalten 
wird. (Ztschr. f. anorg. Ch. 88. 88—102. 10/7. [25/5.] Lab. f. anorg. Chem. der 
K. K. Techn. Hochsch. Wien.) J ong.

K. Emszt und P. Rozlozsnik, Beitrage zur Kenntnis der Basaltgesteine des 
Medoesgebirges. Der Basalt von Ajnacsko fiihrt -STorwMcZausscheidungen. E in  von 
einer schwarzen, harten Kruste begrenztes Kora bestand aus 89,56 A],Os, 6,10 Pe20 3, 
5,42 SiO, -f- T i02, im ganzen 101,08%. (Foldtani Kozlony 41. 343—61; Ztschr. f.
Kry stal logr. 54. 185. 14/7. Ref. Z im a n y i .) E t z o l d .

E arle B. Phelps, Chemische Untersuchun gen der Yerunreinigungen des Ohio- 
ftusses. Eingehende Unterss. ergaben, daB die Wassermeugen des Ohioflasses fiir 
eine genugende Verdiinnung der zugefiihrten Verunreinigungen sorgen. (Journ. 
of Ind. and Engin. Chem. 6. 682—84. August. [6/4.*] Washington. Hyg. Lab. des 
U. S. Publice Health Seryice.) Geimme.

S. di Franco, tlber die hornblendehaUigen Laven des Atnas. Vf. fand in 
rielen Atnalaven Einschlusse und Krystalle vou Hornblende, die nicht selten nach 
(100} yerzwillingt sind:

Gluh-
S i02 TiO, AlsOs Fej,03 FeO CaO MgO KaO NasO yerlust Summę D'.
40,10 2,05 14,71 9,60 4,83 12,13 11,64 0,78 4,07 0,58 100,49 2,97

(Atti Accad. Gioenia in Catania [5a] 4. 1—12; Ztschr. f. Krystallogr. 54. 204. 14/7. 
Kef. Z a m b o n in i.) E t z o l d .

Analytiseiie Cliemie.

Frank E. H ale, Der Zu&ammerihang zwischen dem Gehalt an Alwniniumsulfat 
und den farbenden Bestandteilen bei der meclianisćlien Filtration. Die Wrkg. des 
A)2(S04)3 in der mechanischen Filtration beruht einerseits auf der B. yon basischen 
Al-Salzen durch Wechselwrkg. mit Alkalien und Carbonaten, andererseits auf der 
Farblackbildung mit den saureu Farbstoffen (Humussiiuren u. dgl.). Die sich ab- 
spielenden chemischen Rkk. werden eingehend besprochen. (Journ. of Ind. and 
Engin. Chem. 6. 632—37. August. [6/4.*] New York City. Lab. d. Abt. f. Wasser, 
Gas u. Elektrizitat.) Geimme.

Joseph L. M ayer, Herstdlung und Pr-ufung von Vleminćkxscher Losung. 
VLEMINCKXsehe Lsg. (Liąuor Calcis sulphuratae) wird am besten wie folgt her- 
gestellt: In einem gewogenen 250 ccm Erlenmeyer gibt man 175 ccm sd. W., fiigt 
16,5 g frich geloschten Kalk und 25,0 g Sehwefelblumen hinzu, kocht unter be- 
stiindigem Ruhren auf 100 g ein, lśiBt wohlyerschlossen iiber Nacht stehen u. filtriert. 
Zur Wertbest. yerd. man 10 ccm auf 100 ccm mit W., 10 ccm der Lsg. yersetzt 
man mit 3 ccm gesattigter KOH, sodann mit 50 ccm H20 2 (sulfatfiei), erhitzt 
V, Stde. auf dem Wasserbade, sauert mit HC1 an und fiillt in gewohnter Weise: 
h. mit BaCla. (Amer. Journ. Pharm. 86. 355—58. August. [12/5.*].) Grimme.
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Franz W ratschko, Befralctodensimetrie der Tinkturen. Vf. entwickelt zuniichst 
die theoretischen Grundlagen seiner Arbeitsweiae am Campherspiritus und fiihrt 
sie sodann prakti3ch an der Digitalistinktur durch. Die im Laufe der Arbeit ge- 
sammelten Beobachtungen werden wie folgt zusammengefaBt: 1. Mit Hilfe der 
refraktodensimetrisehen Methode (Best. der D., der Refraktion und graphische Darst. 
der bezuglichen Verhaltnisse) ist die Mogliehkeit gegeben, innerhalb weniger 
Sekunden eine Best. des A. in Gew.-% und des Troekenriiekstandes (bis zur 
Gewichtskonstanz) mit einer Genauigkeit von ±  0,5% A. und +  0,1% Trocken- 
ruckstand festzustellen. — 2. Die Methode beruht darauf, daB Refraktion und D. 
aieh in der Weise erganzen, daB dadurch jedes Verhiiltnis von Troekenriickstand 
zum Aikoholgehalt eindeutig bestimmt iat. — 3. Die Berechnungen wurden in der 
Weise durchgefiihrt, daB einerseits der Prozentgehalt des verwendeten A., anderer- 
seits der Prozentgehalt des nach der Methode von' Mo s s ł e r  (mit Beriicksichtigung 
des Troekenriiekstandes) in der Tinktur gefundenen A. ais wirklieh yorhanden 
angenommen wurde. Die nach M o s s l e r  gefundenen Zahlen scheinen aber etwas 
zu hohe Werte zu geben.

4. Ais „Erhohungszahl“ fiir Tinctura Digitalis fand Vf. im Gegensatz zu M ossler  
(0,0033) die Zahl 0,0054, die mit der yon F reund bestimmten, bezw. berechneten 
(0,00518, bezw. 0,00531) gut iibereinstimmt. — 5. Die Alkoholbestimmungsmethode 
nach MOSSLER ist einfach und beąuem durchzufiihren und fiir praktische Zwecke 
sehr geeignet. Fiir wissensehaftliche Unterss. scheint Bie in der jetzigen Form 
noch nicht zu geniigen. — 6. Den nach der Methode der Pharmakopoe resultierenden 
Troekenriickstand der Tinctura Digitalis findet man ziemlich annahernd durch 
Multiplikation des aus den graphischen Darstst. abgelesenen Wertes mit 1,125. —
7. Ais Instrument kommt hier nur das ABBEsche Refraktometer in Betracht. Die 
Temperatureinstellung laBt sich dadurch umgehen, daB man bei Tinctura Digitalis 
fiir jeden Grad Difierenz zwischen 15 und 25° —j— 0,00025 in Rechnung setzt. 
(Ztschr. Allg. Osterr. Apoth.-Ver. 52. 285—87. 27/6. 297—98. 4/7. 315—17. 11/7. 
331—34. 18/7. 343—45. 25/7. Wien. Pharmakogn. Inst. d. Univ.) DO sterbehn.

Gustav Mossler, Bemerkungen zu der Arbeit: „Refraktodensimetrie der Tink
turen". Personliehe Bemerkungen zu der yorstehenden Arbeit vou W r a t s c h k o . 
(Ztschr. Allg. Osterr. Apoth.-Yer. 52. 355—56. 1/8.) DOs t e r b e h n .

L. Dede, Nachweis und Bestimmung gtringer Mengen von Kohlenoxysulfid in 
der Kohlensaure und in Quellgasen. Praktische Bćdeutung des Kohlenoxysulfid- 
gelialtes. Die Erscheinung, daB stark C03-haltige Mineralsauren nach langerem
Lagern HsS-Geruch zeigen, ist nicht auf Reduktion der Sulfate durch feuchten
Kork oder andere organische Substanzen zuriickzufiihren. Es gelang dem Vf., in 
Quellgasen Kohlenoxysulfid nachzuweisen; dieses setzt sich mit W. um nach der 
Gleichung COS +  H ,0  =  H,S +  C 02. Die Best. von COS in COa gelingt mit 
Hilfe von schwach salzsaurem PdC!s nach der Gleichung:

COS +  PdCL - f  H20  == PdS +  2HC1.

Das zu untersuchende C 02 wird in eine LuN G Esche Kugelrohre geleitet, in 
■welcher sich die ca. 50° w. PdCl2-Lsg. (1 : 1000 und auf j e  100 ccm 1 ccm n. HC1) 
befindet. Der Nd. wird in h. HC1, dor etwas KC103 zugefiigt wurde, gel. und die
gebildete H2S 04 ais BaS04 bestimmt. W ., welches COS-haltiges C02 enthielt,
entwickelte gleichfalla nach einigen Tagen HaS. Die Darst. yon H2S-freiem COS 
gelingt auf folgendem Wege: FeS, wird mit bei 100“ getrocknetem K-Oialat im 
einseitig gesehlossenen Robre erhitzt. Das Gasgemiseh (CO, S-Dampf und COS) 
wird in eine gesattigte Lsg. yon KOH in abaol. A. geleitet; dabei scheidet sich
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K-Thiocarbamat in fein yerfilzfen Nadeln ab. Um ganz reines COS zu erbalten, 
geniigt es, dieses Salz mit wasserfreier alkoh. HC1 zu zer3etzeu. (Chem.-Ztg. 38. 
1073—75. 15/9.) SchOnfeld.

Percy Kay, Einfache Methode zur Bcstimmung gelosten Sauerstoffs in Weissem, 
Abfliissen usw. Die beiden Bestst. yon gelostem O beruhen auf der Oxydation be- 
stimmter Salze in alkal. Lsg. dureb O, besonders von Eisen- und Mangansalzcn. 
Es werden Flaschen yerschiedenen Inhalts mit dem Untersuehungawaaser fast ge- 
fiillt, eine gewogene Menge b. E iB en su lfa ts , dem etwa 2—3 g festes Atzkali oder 
Atznatron zugegeben iat, u. die Flaseben yerkorkt. Nach gelegentlicbem Scliutteln 
wahrend zweier Stunden wird der dunkelblaugriine Nd. in eine Sehale gebracht, 
mit HJSO< angesauert und der EiseniiberBchuB durch Titrieren mit Permanganat 
festgestellt. Bei der zweiten Methode wird in ahnlicher Weise 1 g Mangansulfat 
zugesetzt, dann Atzaoda oder Atzkali u. einige Krystalle von KJ. Das entstehende 
Manganhydrosyd wird durch die beim Ansauern freigemachte Jodmenge bestimmt. 
(Chem. News 110. 49. 31/7. [20/7.] Roseyille Road, Harrogate.) J u n g .

R obert M. Chapin, Eine praktisćhc Methode zur Eerstellung von in kaltem 
Wasser lóslicher Starkę fiir den Gebrauch ais Indicator. In einem 5 Literrund- 
kolben werden 400 g Kartoffelstarke mit 2300 ccm W. .und 80 ccm n. HC1 krśiftig 
durchgeschuttelt. Den Kolben legt man in einen Kessel mit kraftig ad. W. schrag 
ein und dreht ihn atśindig um seine Langaachae. Nach ca. 7 Min. yerfliisaigt sich 
der zunaehst entstehende Kleister wieder. Den Kolben lose mit einem Becberglaae 
ycrachlieBen, 1—l 1/* Stdn. erhitzen, wobei durch ofteres Drehen das Anbacken 
yon Kleister zu yerhindern ist. Unter flieBendem W. auf 50° abkuhlen, mit konz. 
NHS gegen Methylorange alkalisieren, 800 ccm 95°/0ig. A. auf einmal zugeben, 
kraftig durchschutteln, 5 Min abaitzen lasaen und durch Gaze filtrieren. Aladann 
in feinem Strahle in 4 1 A. eingieBen unter beatandigem Schutteln, 48 Stdn. stehen 
lasaen und Lag. abgieBen. Nd. in einem Perkolator ao lange mit A. perkolieren, 
bis der abflieBende A. 90%'g ist. Abpreaaen und bei maBiger Warme trocknen. 
Man erhalt so ein reinweiBea, yoluminoaes Pulyer, welches innerhalb 1 Min. in k. 
W. 1. ist und eine ausgezeichnete Rk. mit Jodjodkalium gibt. (Journ. of Ind. and 
Engin. Chem. 6. 649—50. Auguat. [18/4.] Washington U. S. Dept. of Agriculture. 
Biochem. Abt. des Bureau of Animal Industry.) G-KIMME.

St. J. Thugutt, Uber eine neue mikrochemische Beaktion des Galcits. Ein 
Gemenge yerschiedener Zeolithe und des Calcits wird in Pulyerform (KorngroBe 
etwa 0,1 mm) auf dem Platinblech 15 Sekunden uber dem Teclubrenner erwarmt. 
Hierauf wird das Pulyer mit Vl0’n‘ was. Kobaltnitratlag. behandelt. Der Calcit 
bedeckt sich mit einer dunnen Haut eines blauen, baaiachen Kobaltsalzes, die 
Zeolithe reagieren nicht. Nach Entfernung deB Kobaltnitratiiberschusses wird das 
Pulyer mit Vio'n- AgN 03-Lag. behandelt: in den Zeolithen werden die Basen sehon 
nach 2 Minuten durch Ag ersetzt (hierauf Rk. mit K2Cr04!); daa baaische Kobalt- 
salz wird dagegen schwarz [B. von Co(OH)3], nach kurzer Zeit wird daa Ag redu- 
ziert und bedeckt den Kalkspat, welcher nun im durchgehenden Licht achwarz, 
im reflektierten grau eracheint. So kann mit Zeolithen yermengter Calcit aichtbar 
gemacht werden. (Sitzungsber. d. Warschauer Ges. d. Wisa. 1911. 38—41; Ztschr. 
f. Krystallogr. 54. 197. 14/7. Ref. K r e u t z . )  E t z o l d .

G. Blisson Seraing, Die colorimetrische Bestimmung des Schwefels im Boheisen 
und Stahl. Man bringt 1 g der Probe in ein konisches Becherglas, yersetzt mit 
10 ccm Bzn. (D. 0,710) und 50 ccm HC1 (1,14) und bedeckt das Glas sofort mit
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Arsenikfiltrierpapier (hierzu schuttelt man 10 g gepulvertea Asj03 mit 30 ccm konz. 
HC1, lost mit 500 ccm h. W., verd. auf 1 1, trankt Filtrierpapier und trocknet es), 
5 mm diekem, weiBetn Filz, einer 1—2 mm dicken Ebonitplatte und einem Bleistiick 
von 500 g. Die Entw. des HaS erfolgt gleichmiiBig und farbt das Papier gelb. 
G-leichzeitig behandelt man eine Standardprobe ebenso und vergleicht nach be- 
eudeter Lsg. beide Filtrierpapiere am Licbt. (Osterr. Ztschr. f. Berg- u. Hiitten- 
wesen 62. 459—60. 15/8. Cockerill-Werke; Ref. nach Mitteilungen des Iron and 
Steel Institute, Mai 1914.) G r o s c h u f f .

A. San der, Uber die titrimetrische Bestimmung freier schwefliger Sćiure. Im 
AnschluB an die Unterss. yon K e d e s d y  (S. 263) wurden Yersa. ausgefiihrt, schweflige 
Saure mit Vio"n* NaOH unter Verwendung von Methylorange, sowie von Phenol- 
phthalein ais Indicator zu titrieren. Die mit Methylorange erhaltenen Werte 
stimmen mit den auf jodometrischem Wege ermittelten gut uberein, dagegen erwies 
sich Phenolphthalein ais wenig geeignet. Da auch mit Methylorange der Farben- 
umschlag nicht ao scharf ist wie bei anderen SS., wurde versucht, die schweflige 
S. zu osydieren. Die Oxydation mit yollig neutralem H20 2 yerlauft rasch und 
yollstandig, die entstandene H8S 0 4 laBt sich dann mit auBerster Genauigkeit be- 
stimmen. Verss., die schweflige S. durch Kochen mit Sublimatlsg. zu oxydieren, 
gelangen ohne Verlust nur bei sehr verd. Lsgg. Dabei wurde beobachtet, daB 
man bei der Titration mit NaOH genau doppelt soviel NaOH yerbraucht, ais 
wenn man ohne Quecksilberchlorid titriert. Es scheint dies darauf zu beruhen, 
daB zunachst Natriumbisulflt entsteht, das mit Quecksilberchlorid eine Doppelyerb. 
bildet unter gleichzeitiger Abspaltung von HC1, und daB man also nicht die 
schweflige S ., sondern die aquivalente Menge HC1 titriert. Fur die B. einer 
Doppelyerb. spricht auch die Tatsache, daB die Lsg. nach der Neutralisation auf 
Zusatz von BaClj yollkommen klar bleibt, also kein Sulfit yorhanden ist. (Chem.- 
Ztg. 38. 1057—58. 5/9. Chem.-techn. Inst. d. Techn. Hochscb. Karlsruhe.) J u n g .

Julius Petersen, Naćhweis des Antimons in der qualitativen anorganischen 
Analyse. Wenn Antimonsulfid mit 10—15 ccm W. und etwas Natriumsuperosyd 
zuerst bei gewohnlicher Temp., dann unter Erhitzung behandelt wird, so krystal- 
lisiert beim Erkalten Natriumantimonat auB. Es lassen sich minimale Antimon- 
mengen auf diesem W ege nachweisen. Die Rk. ist direkt auf ein Gemisch der 
Sulfide von As, Sb und Sn anwendbar. Auch kann man, wenn die Anwesenheit 
oder Abwesenheit von Sb festgestellt werden kann, Arsen mittels des B e t t e n -  
DOBFFBchen Reagenses nach Zusatz der notigen Menge konz. HC1 in der Lsg. 
nachweisen. (Ztschr. f. anorg. Ch. 88. 108. 10/7. [13/6.] Chem. Lab. der Techn. 
Hochschule Kopenhagen.) J u n g .

E. D. Koepplng, Uber die Analyse v<m Kupfer-Zinn- und Silicium-Legierungen. 
Vf. arbeitet nach folgender Methode: 1. S ilic iu m . 0,5 g der Legierung werden 
in einem 400 ccm Erlenmeyerkolben mit 20 ccm W ., 15 ccm HC1 u. 5 ccm HNOs 
bis zur yollstandigen Zers. gekocht. Nach Zusatz yon 20 ccm H,SO« erhitzt man 
weiter bis zum Erweichen yon SOs-Dampfen. Abkuhlen, zugeben yon 75 ccm W., 
aufkochen zur Lsg. u. abfiltrieren auf 200 ccm. Nd. ==> SiOs yeraschen u. wiigen. —
2. Z inn. 100 ccm Filtrat in einem 400 ccm Erlenmeyerkolben yersetzen mit einer 
Lsg. von 0,15 g fein gepulyertem Sb in 5 ccm konz. HsS 04, zugeben yon 35 ccm 
konz. HC1 und 1 g Eiaendraht. Kochen bis zur Lsg. des letzteren, yerschlieBen 
des Kolbens mit dreifach durchbohrtem Stopfen. Durch die eine Bohrung geht 
ein rechtwinkelig gebogenes, mit einem COa-App. yerbundenes Rohr, die zweite 
Bohrung enthalt ein mit NaHCOj-Lsg. gefiilltes Sperryentil, durch die dritte
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Bohrung ragt die Spitze einer Biirette. 20—30 Min. unter Eiuleiten von COa 
koehen, schnell abkiihlen, zugeben von 5 ccm Starkelsg., auf 40° erwarmen und 
mit Vio‘n- Jodlsg. titrieren. — 3. K u pfer. Kestierende 100 ccm der Si-freien Lsg. 
mit NH3 alkalisieren, mit H N 03 wieder ansśiuern u. 1 Stde. in der Warme stehen 
lassen. WeiB ausgefallene Zinnsaure abfiltrieren und auswaschen. Filtrat mit 
5 ccm H2S 04 versetzen, bia zum Auftreten von SOs-Dampfen erhitzen, abkiihlen, 
mit W . verd., mit NH3 neutralisieren, anaauern durch Zuaatz von 7 ccm einer 
Mischung aua 2 Tin. 50%ig. HNOs und 1 Tl. 50%ig. HsS 0 4, uberspiilen der FI. 
in ein geeignetea Becherglas u. Cu elektrolytisch bestimmen. (Journ. of Ind. and 
Eugin. Chem. 6. 695—96. August. [9/5.] Lockport. The Electric Smelting and 
Aluminium Co.) G k ih m e .

Fred C. T. D aniels, Die Bestimmung von Chrom und Mangan in Eisen und 
Stahh Zur B est. des Cr gibt man 1 g der Probe in einen 300 ccm Jenenser 
Erlenmeyerkolben u. erhitzt mit 100 ccm HNOa (D. 1,135), bis nach erfolgter Lsg. keine 
nitrosen Dampfe mehr entweichen. Das Volumen der Lsg. darf nicht unter 75 ccm 
gehen. Abfiltrieren etwa ungel. Si und C ist unnotig, bei hohem C-Gehalte gibt 
man praktisch etwas Ammoniumpersulfat hinzu. Abnehmen von der Flamine, zu
geben von 75 ccm AgNOs-Lsg. (2%o) und 5 g Ammoniumpersulfat in Kryatallen. 
1 Min. kochen, zugeben von verd. HC1 tropfenweise bis zum Verschwinden der 
Permanganatfarbe, abermals 1 Min. kochen und Abkiihlen. Zugeben von iiber- 
schiisBiger Vio'n- Ferroammoniumsulfatlsg. und zurucktitrieren mit KMn04.
Verbrauchte ccm Eisenalaun X  0,001 74 =  °/o Cr. — Soli in dem Muster Mu 
n eb en  Cr beatimmt werden, so wird naeh dem Zusatz von Ammoniumpersulfat in 
der Siedehitze wie oben titriert. Verbrauchte ccm Eisenalaun nach Abzug der fur 
die Cr-Titration benotigten Menge X  0,0055 =  °/0 Cr. (Journ. of Ind. and Engin. 
Chem. 6. 658— 59. August. [6/5.] Wheeling. West Virginia. W h e e l i n g  M o ld  u . 

F r u n d r y  Co.) G rim m e .

E. D. K oepping, Uber eine Schnellbestimmung von Kupfer in Hochofenstahl 
und Gufieisen. 3—10 g der zu untersuchenden Probe werden in 35 ccm HC1 (1:1) 
oder H2S 0 4 (1:5) gel. Zugeben von sehmelzender Al-Folie und 20 Min. kochen. 
Wandungen des Becherglases mit h. W. abspiilen, durch 11 cm-Filter filtrieren u. 
mit h. W. nachwaschen. Filter durchatoBen und abgeschiedenes Cu in einen 
300 ccm-Erlenmeyer spiilen. Ungel. Al mit einer Mischung von 3 ccm HNOa und 
7 ccm W. erwarmen u. Lsg. zum Cu geben. FI. nicht mehr ais 30 ccm. 15 Min. 
kochen, zugeben von 7 ccm NEL,, kochen bis zum Yerschwinden des NH3-Geruches. 
Nach Zusatz von 10 ccm 80%ig. Essigsiiure 1 Min. kochen, nach dem Abkiihlen 
und Zusatz von 10 ccm 30°/Oig. KJ-Lsg. mit Thiosulfatlsg. titrieren. Indicator: 
Starkę. Die Thiosulfatlsg. wird so eingeatellt, daB 1 ccm =  0,001 25 g Cu ent- 
spricht. (Journ. of Ind. and Engin. Chem. 6. 696. August. [9/5.] Lockport. N. Y. 
Electric Smelting and Aluminium Co.) G rim m e.

Hans Arnold, Studien uber die analytische Untersuchung des Wolframs. Da3 
im Handel erhaltliche Wolframmetall, das Verunreinigungen nur noch in geringer 
Menge enthalt, muB je nach der Beschaffenheit auf verschiedenen Wegen in Lsg. 
gebracht werden. Ganz feines Wolframpulver lost sich schon in einem Gemisch 
von Ammoniak und H20 2, bezw. leicht O abgebenden Salzen wie Ammonium
persulfat. Groberes kryatallinisches Pulver muB durch Gliihen unter zeitweiliger 
Befeuchtung mit HNOs osydiert werden. Das Osydationaprod. wird mit NaOH 
unter Zu6atz von HsOs ausgezogen. GroBere Stucke lost man am besten elektro- 
lytisch auf oder durch Sohmelzen mit Alkalinitriten. Nitrite bilden uberhaupt das
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beste Losungsmittel fiir Wolfram jeglicher Beschaffenheit. Im AnschluB an dag 
Yerf. von H o m m el  (Diss. GieBen 1902), welcbes hochgegliihte WolframBaure durch 
Erhitzen mit konz. Ammoniak auf dem Wasserbad in einer Druckflasehe in LBg. 
bringt, bemerkt der Vf., daB zum Zustandekommen eines 1. Salzes bei den groben 
Partikeln der Wolframsaure eine Erhohung des Disperaitatsgrades bewirkt werden 
muB, um die Ggw. von W. gewissermaBen molekular bemerklich zu machen. Eine 
Bolche Erhohung des Dispersitatsgrades findet durch Schmelzen mit Alkali oder 
Ammoniak unter erhohtem Druck statt. Bei feinerer Verteilung aber geniigt schon 
die geringe Hydroiylionenkonzentration der verd. Sodalsg.

Zur Analyse von Wolframmetall gibt man zu der alkal., bezw. ammoniakalischen 
L3g. 50°/oig. Weinsaure und fiigt so viel HC1 hinzu, daB die Lsg. etwa 4°/0 freie S. 
enthiilt. Nun leitet man H2S in der Wannę ein, lost den Nd. in Bromsalzsiiure 
und nimmt die Trennung der H2S-Gruppe in bekannter Weise vor. Bei Trennung 
der Metalle der Schwefelammoniuingruppe ist es notig, zunachst die Wolframsaure 
herauszuschaffen und dann die Weinsaure zu zerstoren. Man laBt die h. alkal. 
Lsg. in dunnem Strahl in stark kochende HC1 einflieBen; dabei scheidet sich die 
Wolframsaure ais korniger Nd. ab. Die Filtrate werden eingedampft. Der Trocken- 
riickstaud enthiilt die Stoffe der (NH4)2S-Gruppe und die Erdalkalien neben etwas 
Wolframsaure und groBe Mengen weinsaures Alkali, bezw. Ammoniumsalze. Man 
vergliiht den Riickstand, wobei die weinsauren Salze in Carbonate iibergehen. 
Lost man die Sehmelze in W., so geht die Wolframsaure ais Natriumwolframat 
quantitativ in Lsg., und man kann die zuriickbleibenden Oxyde der (NH4)2S-Gruppe 
und die Carbonate der Erdalkalien in bekannter Weise trennen.

Dem ais Parawolframat bezeichneten Ammoniumwolframat wird gewohnlich 
die Formel 5(NH4)20 -1 2 W 0 3,11HS0  oder 3(NH4)20 -7  W 03,6H 20  zugeBchrieben. 
Der Vf. hat diese Formeln nicht bestatigen kónnen. Er hat stets ein Salz erhalten. 
das eine konstantę Zus. aufwcist, aus der sich mit sehr groBer Annaherung die 
Formel 2(NH1)20 -5  W 03-2H20  =  (NH4)4W 60 17 -j- 2HaO ergibt. (Ztschr. f. anorg. 
Ch. 88. 74—87. 10/7. [5/6.] Berlin.) J u n g .

A. M irkin, Uber die Bestimmung von Acetanilid. Zur Best. von Acetanilid 
in pharmazeutischen Zubereitungen z. B. Tabletten yerfśihrt Vf. wie folgt: 1 g 
Substanz 4 Stdn. kochen mit einer Mischung von 1H2S 0 4 (D. 1,84) +  5 W ., ab- 
kiihlen und neutralisieren mit NaHC03. Zugeben von HC1 (6 Mol. auf 1 Mol. 
Anilin), abkiihlen auf —10° und titrieren mit n. NaN02-Lsg. unter bestandigem 
Schiitteln. Endpunkt feststellen durch Tiipfeln auf KJ-Stiirkepapier. Nichtdiazotiertes 
Anilin farbt letzteres blau. Nach jedem Zusatz yon N aN 02 sind einige Minuten 
zu warten, ehe die Tiipfelprobe gemacht wird. (Amer. Journ. Pharm. 86. 354—55. 
August. Cincinnati. Ohio.) G r im m e .

Rene Ledent, Eine neue Konstantę zum Nachweis der partiellen Entrahmung 
der Milch. Die Nachpriifung der von V a n d a m  eingefiihrten Konstantę zur Er- 
kennung der partiellen Milchentrahmung, welche auf dem Verhaltnis Casein:Fett =  c/g 
baaiert, ergab, daB dieses Verhaltnis kleiner ais 1 ist. Die Entrahmung sclieint die

Cornalbazahl etwas zu erhohen. Daa Verhaltnis C°rna'ba __ =  C/V
c/g Vandam

ergab fiir die Entrahmung engere Grenzen ais c/g. C/V nimmt mit dem Grade
der Entrahmung ab (s. Tabellen im Original). Bei C/V kleiner ais 6 ist partielle
Entrahmung anzunehmen. (Buli. Soc. Chim. Belgiąue 28. 229—34. Juli. [11/6.]
Luttich.) S c h ó n f e l d .

H. M. Adams, Sandelspapain und seine Priifung. Die Priifung yon Papain 
hat neben der Best. der Yerdauungskraft sich auf den Nachweis von Yerfalschungeu
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zu erstreeken. An letzteren kommen vor allem Starkę und Pepain in Betracht, 
erBtere wird nachgewiesen durch die Jodrk., letzteres durch einen Verdauungsvers. 
in schwaeh saurer Lsg. Die Best. der Yerdauungskraft wird am besten in neutraler 
Lsg. mit Fleisch oder EiweiB ausgefiihrt. Die besten Resultate wurden mit Fleisch 
erzielt. (Journ. of Ind. and Engin. Chem. 6. 669—70. August. [24/4.] Detroit. 
Analyt. Abt. von P a r k ę , D a v is  u . Co.) G r im m e .

C. F. M iller, Uber die Zusammensetzung und den Wert v m  Fledermausguano. 
Vf. bringt Analysen von Fledermausguano aus der Literatur, gibt Angaben uber 
die Haufigkeit seines Vorkommens. Beigegeben sind Rentabilitatsberechnungen. 
(Journ. of Ind. and Engin. Chem. 6. 664—65. August. [24/4.] Washington. U. S. Dept. 
of Agriculture. Bureau of Soils.) Gr im m e .

J. B. T uttle und W. H. Sm ith , Druckerfarben und ihre Untersuchung. Der 
angewandte Analysengang ist kurz folgender: Losen in Bzl. oder A. u. abtrennen 
des Farbenpigments dureh Zentrifugieren. Lsg. abdampfen. Riickstand priifen 
auf Unyerseif bares (Harzol u. Mineralol) Harz, Gummi und Leinol. Bei schwarzen 
Farben Pigment yeraschen und FeaOs bestimmen. Anilinfarbstoffe werden durch 
A. herausgelost. Bei farbigen Druckerfarben ist zunaehst darauf zu priifen, ob 
das Pigment mineralischer oder organischer Natur ist. Alles weitere besagt das 
Original. (Journ. of Ind. and Engin. Chem. 6. 659—60. August. [16/4.] Washington. 
Bureau of Standards.) G r im m e .

K arl Enz, Terpentin und Terpentinol. Yf. berichtet uber seine Erfahruugen 
hinsichtlich der Priifung des Terpentins und Terpentinoles. Von allen bisher 
empfohlenen Rkk. zum Nachweis von Verfalschungen im Terpentinol geben 
zuverlassige Resultate die Probe nach H e r z f e l d  auf Kienol und Holzterpentinol, 
sowie die Nitrobenzolprobe des genannten Autors. Keines der sonst yorgeschlagenen 
VerfF. laBt sich praktisch zum Nachweis der obigen Beimengungen yerwenden, da 
die Resultate entweder gar nieht im gewunsehten Sinne oder doch sehr yerschieden 
und ungiinstig ausfallen. Zum Nachweis mineralolhaltiger Prodd., wie des Patent- 
terpentinoles oder hochsd. KW-stoffe, ist die Best. der Bromaufnahmefahigkeit 
nach der zollamtlichen Anweisung oder dem WOLFFschen Verf., im letzteren Falle 
unter Anwendung einer 1 cm hohen Benzinsehicht, empfehlenswert. Ebenso ist
ST0RCH-M0RAWSKYsche Probe zum Nachweis von Harzol oder Harzessenz brauch- 
bar. In sinngemaBer Anwendung gelten diese Priifungen auch fiir das aus dem 
Terpentin erhaltene Destillat. (Apoth.-Ztg. 29. 785—87. 16/9. 797—99. 23/9.)

DO s t e e r e h n .
W . M. Jenkins, Eine Methode zur Wertbestimmung von Podophyllumharz. 

Nach Verss. des Vfs. ist Podophyllumharz yollstandig 1. in A ., zu 86,4% in A., 
zu 69,1 % in Chlf. u. zu 21,3% in sd. W. Ais Ausschiittlungsfl. bei der Priifung 
von Tinkturen und Fluidextrakten eignet sich am besten eine Mischung von 1 Tl. 
A. -j- 2 Tin. Chlf. In diesem Falle arbeitet man wie folgt: 5 ccm des Fluid- 
extraktes werden in einem Scheidetrichter mit 5 ccm A., 10 ccm Chlf. und 10 ccm 
angesauertem W. (2 ccm HC1 auf 100 W.) kraftig durchgeschuttelt. Nach dem
Absitzen untere Scbicht abziehen u. noch zweimal mit 15 ccm einer Mischung aus
1 Tl. A. -f- 2 Tin. Chlf. ausschiitteln. Vereinigte Chlf.-Ausziige mit 10 ccm ange
sauertem W. durchschiitteln und in gewogenem Kolben abdampfen. Bei 100° bis 
zur Gewichtskonstanz trocknen. — Soli die reine Drogę untersucht werden, werden 
10 g der fein gepulyerten Probe (Sieb Nr. 60) mit 25 ccm A. unter einem 75 cm 
langen Rohrkiihler 3 Stdn. bei 80° erhitzt, dann in einem kleinen Perkolator mit 
A. auf 50 ccm Filtrat perkoliert. Yon der Lsg. werden 10 ccm ( =  2 g Drogę) wie
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oben weiterverarbeitet. (Journ. of Ind. and Engin. Chem. 6. 671—72. Aug. [24/4.] 
Detroit. Analyt. Abt. von P a k k e , D a v is  & Co.) G k im m e .

S. L. H ilton, Petrolatum liquidum U. S. P. V III  (Paraffmum liguidum), weifSes 
Mineralol. Ais Reinheitskriterien fiir fl. Paraffinol schlagt Vf. folgendes vor:
D. 0,8750, farblos, geschmacklos, frei von Fluorescenz, Rk. mit konz. H2S 04 hoch- 
stens hellbraun, frei von animalischen u. vegetabilischen Ólen. Bei 0° darf inner- 
halb 4 Stdn. keine Triibung eintreten. (Amer. Journ. Pharm. 86. 360— 63, Aug.)

G k im m e .
D. H olde, Zur Bestimmung von Asphalt in E r doi en. Entgegnung auf die 

Ausfuhrungen von K a n t o r o w ic z  (Chem.-Ztg. 38. 494; C. 1914. I. 1784). (Chem.- 
Ztg. 38. 1059. 5/9.) J u n g .

W . 0 . Emery, Studien zur Analyse synthetischer Arzneimittcl. I. Bestimmung 
von Acetanilid und Plienacetin in Mischungen. Die Methode des Vfs. zur gleich- 
zeitigen Best. von Acetanilid und Phenacetin in Mischungen beider beruht auf der 
Beobachtung, daB Phenacetin ein unl. Perjodid bildet. Das Verf. gestaltet sich 
wie folgt: In einem 50 ccm-Erlenmeyer werden 0,2 g Mischung mit 2 ccm Eg. zur 
Lsg. eihitzt, mit 40 ccm W. von 70° verd. und die Lsg. in einen 100 ccm-Kolben 
mit Glasstopfen, in welchem sich 25 ccm einer 0,2-n. Jodlsg. von 40° Warme be- 
finden, iibergefiihrt. Erlenmeyer zweimal mit je 10 ccm W. von 40° nacbspiilen. 
Kraftig durchschiitteln, 3 ccm konz. HC1 zugeben u. bis zur beginnenden Krystalli- 
sation schiitteln und auf Zimmertemp. abkuhłen lassen. Ungefahr zur Markę auf- 
fiillen, iiber Nacht stehen lassen und auffiillen. Nach dem Umschutteln durch ein 
kleines, trockenes Filter filtrieren und 50 ccm Filtrat mit 1/10-n. Thiosulfatlsg. tit- 
rieren. Die Berechnung erfolgt nach der Formel Phenacetin =  I  (0,008890 X  N), 
wobei der Faktor 0,008890 der Menge Phenacetin in 1 ccm einer 1/10-n. Lsg., 
N  =  Titer der Thiosulfatlsg. und I  =  der Zahl der yerbrauchten ccm Thiosulfat 
ist. Statt der volumetrischen Best. kann eine gravimetrische wie folgt ausgeftthrt 
werden: Der auf dem Filter gesammelte Nd. wird unter Saugen an der Pumpe mit 
10—15 ccm Jodlsg. ausgewaschen, nebst Filter in einem Schutteltrichter mit 50 ccm 
W. yerteilt, das freie Jod mit wenig NajSOs weggenommen und dreimal mit je 
50 ccm Chlf. ausgeschiittelt. Jede Ausschiittlung in einem anderen Schutteltrichter 
mit 5 ccm W. wasehen. Yereinigte Ausschuttlungen durch kleines, trocknes Filter 
filtrieren, Chlf. bis auf 5—10 ccm abdestillieren, Ruckstand in gewogenes Schal- 
chen uberspiilen, trocknen und wagen. Die Berechnung erfolgt unter Zugrunde- 
legung der Formel (C2H50-C 6H4NH-C0CH3)2-H J-Jt  fiir Phenacetinperjodid. — 
Enthielt die Mischung nur Phenacetin und Acetanilid, so ergibt sich letzteres aus 
der Differenz, anderenfalls gibt man in einen Schutteltrichter 25—30 ccm des 
ersten Filtrats, entfarbt mit Na2S03, gibt NaHCO, (fest) in geringem UberschuB 
zu u. schiittelt nach Zugabe von 1—2 Tropfen Essigsaureanhydrid dreimal mit je  
60 ccm Chlf. aus. Einengen auf ca. 20 ccm, versetzen mit 10 ccm verd. H2S04 
(1 ccm konz. H2SO4-f-10 ccm W.), man erwarmt auf dem Wasserbade, bi3 die wss. 
Fl. zur Halfte verdampft ist, wiederholt das Einengen noch zweimal unter jedes- 
maligem Zusatz von 20 ccm W ., versetzt mit 20 ccm W. -|- 10 ccm konz. HC1 und 
titriert mit einer eingestellten Bromidbromatlsg. (von der 1 ccm =  5 mg Acetanilid 
ist) bis zur schwachen Gelbfarbung unter bestandigem, kriiftigem Schiitteln. (Journ. 
of Ind. and Engin. Chem. 6. 665—69. Aug. [30/4.] Washington. Dept. of Agriculture, 
Bureau of Chemistry, Lab. f. synthet. Prodd.) Gk im m e .
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Technisehe Chemie.

W alter F. R ittm an, Die Anwendung der pliysikalischen Chemie bei tcćhnisćhen 
Verfaliren. Sammelreferat iiber die wichtigaten Industrien, dereń Verff. auf den 
Erkenntnissen der physikaliachen Chemie beruhen. (Journ. of Ind. and Engin. Chem.
6 . 684—87. Auguat. [17/6.*] New York. Chem.-techn. Lab. der Columbia Univ.)

G r im m e .
K. Schumann, Uber Wasserreinigung mittels Magnesia. Nach dem Verf. von 

B a h l ig  und R o x h  (S. 547) kann im giinatigsten Falle ein Gleicbgewichtszuatand 
eintreteu. Ea werden einerseita Kalkaalze herauagebraeht, andereraeits Magneaia- 
aalze hineingebracht. Die Hartę dea Waaaers bleibt dieaelbe. (Chem.-Ztg, 38. 
1068. 10/9. 1913. [Juli 1914.] Crefeld.) J u n g .

B oh lig  und R o th , Uber Wasserreinigung mittels Magnesia. S c h u m a n n  (vgl. 
yorateh. Ref.) acheint yon der falachen V orauB setzung  auazugehen, daB bei dem 
Verf. das Magneaiahydrat mit dem Rohwaaaer direkt in den Dampfkeaael gelangen 
aoll. Daa W. aua den App. flieBt aber yollig kalkfrei aus und kommt krystallklar 
zum Verspeisen. (Chem.-Ztg. 38. 1068—69. 10/9. [25/8.] Eiaenach.) J u n g .

J .  T illm ans, Uber die Entmanganung von Trinkwasser. In  einem anlaBlich 
der 55. Jahreayersammlung des Destachen Vereina von Gas- u. Waaserfachmannern 
in Miinehen am 2. Juli gehaltenen Vortrage werden die chemischen und physi- 
kalischen Grundlagen, sowie die fiir die Praxis in Betracht kommenden Methoden 
der Manganentfernung aus dem TrinkwasBer besprocheu. Auf Grund angestellter 
Verss. kommt der Y o rtrag e n d e  zu dem SchluB, daB alle heute gebrauchlichen 
Methoden wie die Filtration iiber Braunatein u. braunsteinhaltige Sande, das Per- 
mutityerf., das VOLLMARsche biologische Verf. in D re sd e n  u n d  die Entmanganung 
nuch Analogie der Enteisenung, Filtration iiber Sand mit u. ohne yorangegangener 
Liiftung auf die Wrkg. des yorhandenen oder sich e rs t  bildenden Braunsteina zu- 
riickzufiihren sind. Das Wesen dieser Wrkg. besteht in einem kontinuierlichen 
Aufnehmen des d u rc h  h y d ro ly tia ch e  Spaltung des Manganoaalzea entBtehenden 
Manganhydrats vom Braunstein, wiihrend die frei gewordene S. im W. yerbleibt. 
Diese Wrkg. des Braunsteins wird d u rc h  Veraa., die a u f  den LiESEGANGachen 
Ringbildungen basieren, aichtbar demonstriert. Die Entziehung des Mn(OH)2 durch 
den Braunatein kann nun in einer Manganomanganitbildung (ygl. aueh J. TlLL- 
m a n s  u. O. H e u b l e in , Ztschr. f. Untera. Nahrgs.- u. GenuBmittel 27. 253; C. 1914.
I. 1532), in einer oxydierenden Wrkg. dea Braunateins auf daa Mn(OH)2 unter B. 
einea neuen mittleren Oxyds, achlieBlich in einer Adaorption oder in einer B. einer 
featen Lsg. beruhen. Empfehlenswert ist die Abbindung der freiwerdenden Saure 
durch alkal. Stoffe; von wesentlichem EinfluB ist die Carbonatharte (Anwesenheit 
von kohlenaauren Salzen der alkal. Erden), sowie der Gehalt an freier Kohlenaaure 
im W . auf den EntmanganungsprozeB, sonderlich wenn das Mangan ala Sulfat vor- 
liegt. Bei starker Inanapruchnahme des Braunatein- oder Permutitkorpers kann der- 
aelbe d u rc h  alkal. W a a c h u n g  u. d a rau ffo lg en d ea  L u f td u rc h le i te n  neben dem schon  
angewandten Waschen mit Permanganatlsgg. wirksam regeneriert werden. Die 
weiteren Beobachtungen bei den einzelnen Methoden u. die sich daran anachlieBen- 
den Betrachtungen konnen in Kurze hier nicht wiedergegeben werden. (Journ. f. 
Gasbeleuchtung 57. 713— 24. 18/6. Frankfurt a/M. Chem. hyg. Abt. [Abt. Vorateher: 
T illm an s] d. Stadtischen Hyg. Inst. [Direktor: M. Neiszer].) P f l Uc k e .

J. W. Bain und A. E. W ig le , Arbeiten iiber Filtration. Eingebende Unteras. 
iiber die Ergiebigkeit yon Sandfiltern yerschiedener KorngroBe bei Filtration unter
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normalem Druck und unter Evakuieren. Die Resultate sind tabellariseh und 
graphisch zusammengestellt. Dieserhalb sei auf das Original verwiesen. (Journ. 
of Ind. and Engin. Chem. 6 . 672—75. August. [17/6.*] Toronto, Canada. Fakultat 
fiir angewandte Wissensehaften der Univ.) G r im m e .

A dolf Oelker, Verfahren zur Herstellung, Eeinigung und Konzeritration von 
Salpetersaure. Tabellarische Zusammenstellung der Patentliteratur. (Ztsehr. f. d. 
ges. SchieB- u. Sprengstoffwesen 9. 317—20. 1/9. 329—32. 15/9.) P r a g e r .

F. Kraze, Aus der Praxis der Puderemailliertećhnik. (Yortrag auf der II. Haupt- 
versammlung der Techn.-wiss. Abt., Verband keramischer Gewerke, Deutschland). 
Der Vf. bericbtet uber seine bei der Herst. von Puderemails verachiedener Art 
gemachten Erfahrungen. (Sprechsaal 47. 536 — 38. 13/8. 545—46. 20/8. Cothen. 
Friedriehs-Poly technikum.) S c h On f e l d .

C. A. Mooers, Die Wirkung des Ensilageprozesses auf die Loslichkeit und die 
Aufschlieflung von Phosphaten. Zuriickweisung der Angriffe F o r b e s ’ (vgl. S. 594). 
(Journ. of Ind. and Engin. Chem. 6 . 695. August. [13/7.] Knoxville. Abt. fiir Chemie
u. Agronomie der Landw. Vers.-Station fiir Tennessee.) G r im m e .

P aul R ohland, Die physikalisch-chemischcn und kolloidchemischen EigenseJiaften 
des Betons und Eisenbetons. Berichtigung und Ergiinzung der im AnschluB an 
den Vortrag des Vfs. (Chem.-Ztg. 38. 573) in der Diskussion geauBerten Ansichten. 
(Chem.-Ztg. 38. 1067—68. 10/9. Stuttgart.) Jdng.

J. N ew ton Friend und C. W. M arshall, Der Ein fiu fł des Molybdćins auf 
die Korrosion von Stahl. Nach Verss. der Vff. iibt ein Mo-Gehalt des Stahles auf 
die Korrosion durch SiiBwasser, Salzwasser, verd. 115804 (0,05 und 0,5%) keinen 
besonderen EinfłuB aus. Wird jedoch der Stahl abwechselnd der Feuchtigkeit und 
Trockenheit ausgesetzt, so wirkt Mo ungunstig. (Osterr. Ztsehr. f. Berg- u. Hiitten- 
wesen 62. 460—61. 15/8. Worcester; Ref. nach Mitteilungen des Iron and Steel 
Institute, Mai 1914.) G r o s c h u f f .

W. R osenhain und J. L. H aughton, Uber ein neues Miłtel zum Atzen ton  
Stahl. Nach Yerss. der Vff. ist die beste Zus. des Atzmittels fur mikroskopische 
Unłersuehung von Stahl 30 g FeCl3, 100 ccm konz. HC1, 1 g CuCl,, 0,5 g SnCla, 
1000 ccm W.; es farbt Ferrit dunkel (durch Nd. von Cu) u. laBt Perlit heli. Weiter 
eignet es sich gut zur Ermittlung der Yerteilung des P im Stahl. (Osterr. Ztsehr. 
f. Berg- u. Hiittenwesen 62. 461. 15/8.; Ref. nach Mitteilungen des Iron and Steel 
Institute, Mai 1914.) G r o s c h u f f .

F. Schónfeld (gemeinsam mit R. KloB), Stiekstoffassimilation bei obcrgdrigen 
Bieren. (Vgl. S. 272.) Eine Reihe von Unterss., welche sich sowohl auf die schwach 
yergorenen SiiBbiere, ais auch auf das hoch vergorene Berliner WeiBbier erstreckten, 
ergab, daB die N-Aufnahme eine groBere ist, ais bei den untergarigen Bieren. Beim 
WeiBbier ateigt der Anteil an assimilierbarem N bis uber 40% hinaus. Diese er- 
hohte Assimilation ist sowohl auf Rasseneigenarten der obergarigen Hefe, wie auf 
Anwendung hoherer Temp. bei der Obergarung zuriickzufuhren (vgl. Tabellen im 
Original). (Wchscbr. f. Brauerei 31. 345—46. 29/8.) S c h On f e l d .

F. W. Kressmann, Die Herstellung von Athylalkohol aus Holzabfallen. Vor- 
tersuche uber die Hydrolyse von Weififichtenholz. Die Yerss. des Yfs. lassen folgende
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Schlusae zu: Das Maiimum der B. von Zucker bei der Hydrolyse yon WeiBfichten- 
holz liegt bei 7,5 Attn. Sinken oder Steigen des Druekes yermindert die Ausbeute. 
Die Kochdauer bei genanntem Druck ist weniger einfluBreich ais der Grad der 
Zerkleinerung. Ein im GroBen durcbgefiihrter Vers. ergab eine Ausbeute von 22 
bis 23°/0 der Trockensubstanz an Zucker, welche uber 91% A. bei der Vergiirung 
lieferten. Ais Nebenprodd. entstanden ca. 1,4% Essigsaure, wahrend die B. yon 
Ameisensaure je nach den Yersuchsbedingungen schwankte. Betreffs Einzelheiten, 
besonders der notigen Apparatur, die an Zeichnungen erklart ist, muB auf das
Original yerwiesen werden. (Journ. of Ind. and Engin. Chem. 6 . 625—30. August.
[6/4.*] Madison. Forest Seryice des U. S. Dept. of Agriculture. Forest Pród. Lab.)

G r im  m e .
W. F. Faragher, Untersućhung uber den Ghemismus des Waschens. Zusammen- 

fassender Bericht uber die beim Waschen und Reinigen mit den yerschiedensten 
Waschmitteln sich abspielenden chemischen Rkk., mit besonderer Berucksichtigung 
der Einw. der Mittel auf die Gespinstfaser. Betreffs Einzelheiten muB auf das
Original yerwiesen werden. (Journ. of Ind. and Engin. Chem. 6 . 640—49. August.
[17/4.] Lawrence. Kansas Univ. Abt. fiir industr. Chemie.) G r im m e .

A. Cobenzl, Photocłiemie und Photomechanik auf der Weltausstellung fur Buch- 
geicerbe und Graphik zu Leipzig. Besprechung der Rohmaterialien, einer Anzahl 
yon auf der „Bugra“ ausgestellten App., graphischer Farben, der Verwendung yon 
Bakeliten und der Herst. der Papiere. (Chem.-Ztg. 38. 1065—67. 10/9. NuBloch 
bei Heidelberg.) J0N G.

Stanisław  N itsch  und Fritz W interstein , Uber Paraffinfabrikation. Be
sprechung der neueren Arbeitsmethoden und der dabei gemachten Erfahrungen 
und Beobachtungen der Yff. (Petroleum 9. 1637—40. 19/8. 1672—74. 16/9. PreB- 
burg.) S c h On f e l d .

Jam es Mc Connell Sanders, Die fraktionierte Destillation des Petroleums. 
Die Best. der D. der einzelnen Fraktionen bei der fraktionierten Dest. des Petro
leums nach E n g ł e r  kann nach dem Prinzip der kommunizierenden Rohren aus- 
gefiihrt werden. Man leitet das Destillat in die eine von zwei durch W. ab- 
gesperrten kommunizierenden Rohren und stellt die Trennungsflache mittels eines 
NiyeaugefaBes auf den Nullpunkt der Raumteilung ein, die bei der Gleichartigkeit 
beider Rohren auch zum Messen der beiden Flussigkeitshohen dienen kann. Beide 
Rohren sind yon einem mit W. gefullten Glasmantel umgeben. Zur Entleerung 
des Óles senkt man das Wasserniyeau und laBt das Ol nach Drehung eines Winkel- 
hahnes abflieBen. — Fiir die Unters. schwerer Ole yerwende man einen H o f f m a n n - 
schen Kolben mit zwei seitlichen, in entgegengesetzter Richtung liegenden Ans&tzen, 
yon denen der nach schrag oben gerichtete das Thermometer aufnimmt. Um den 
Kolben vor der Zerstorung durch die anzuwendenden hohen Tempp. zu schutzen, 
yersilbert man ihn bis zum Abzugsrohr und umgibt ihu dann elektrolytisch mit 
einer 0,2—0,6 mm dicken Kupferschicht, in welcher ein Beobachtungsloch aus- 
gespart wird. Die Kondensation yon W. im Kolbenhals wird durch einen elek- 
trischen Heizkorper yerhindert. Zur Best. des Wassers zentrifugiert man die in 
Frage kommenden Fraktionen in einem geteilten Rohr; das am Kiihler haften ge- 
bliebene W. wird mit A. ausgewaschen und durch Messen des mittels Mg-Amalgam 
entwickelten H bestimmt. (Journ. Chem. Soc. London 105. 1697—1703. Juli. 
Mesico City.) F r a n z .

Benjam in T. Brooks und Raym ond F. Bacon, Die Fluorescenz von Petroleum- 
destillałen. Die Yff. besprechen ausfiihrlich die bekannteren Theorien uber die
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Fluoreseenz von Petroleumdestillaten. Der ENGLERschen Kolloidtheorie ist der 
Einwand entgegenzuhalten, daB die Fluoreseenz auch bei oftmals wiederholter Dest. 
bestehen bleibt; harzartige oder Asphaltverbb. kommen also nicht in Betracht. 
AuBerdem sind unter dem Ultramikroskop keine featen Verbb. siehtbar, ebensowenig 
wie es gelingt, die Fl. zum Ausflocken zu bringen. Filtration durch Fullererde 
zerstort die Fluoreseenz, desgleichen die Einw. von Osydationsmitteln. Durch Be- 
handeln mit H2S 04 gelingt es, den Trager der Fluoreseenz aus den Destillaten heraus- 
zuziehen. Durch Neutralisation der sauren Waschwasser mit CaO und Estraktion 
des zur Trockne verdampften Filtrats mit A. konnten geringe Mengen einer 
krystallinischen Verb. iBoliert werden, dereń Lsgg. prachtig fluorescierten. Die 
Analyse ergab die Bruttoformel C8łHI8. Hochstwahrscheinlich liegt eine Mischung 
vor von mehreren Benzolyerbb., wie Chrysen, Fluoren oder Pyren. Halogenisation, 
resp. Hydrogenisation zerstort das Fluorescenzyermogen. (Journ. of Ind. and 
Engin. Chem. 6. 623—25. August. [6/4.*] Pittsburgh. Me l l o n  Inst. d. Uniy.) G r im m e .

Leopoldo Barta, Das Bohol von Comodoro Bivadavia. Bericht iiber die Unters. 
der aus verscbiedenen Bohrungen entnommenen Rohole. Die Resultate sind tabel- 
larisch zusammengefaBt. Man erhalt aus dem Robol 1273% primares Petroleum 
mit hohem Flammpunkt und guter Brennfahigkeit. (Petroleum 9. 1669—71. 16/9.)

S c h On f e l d .
John H. K. Bnrgw in, Der Zusammenhang der Zusammensetzung der Kolilen- 

asche zu ihrer Schmelztemperatur. Vf. macht auf yerschiedene Ungenauigkeiten in 
der gleiehlautenden Arbeit P a l m e n b e r g s  (Journ. of Ind. and Engin. Chem. 6.
277; C. 1914. I. 1790) aufmerksam. (Journ. of Ind. and Engin. Chem. 6. 694—95. *
August. [29/5.] Pittsburgh.) G r im m e .

Georg Anderson, Bdtrage zur Beinigung des Leuchtgases von Schwefel. Mit 
Eisenoxydprćiparaten wurden Verss. angestellt uber die Absorption von trockenem, 
praktisch luftfreiem und von feuchtem reinen und feuchtem N H 3-haltigen H^S an
gestellt. Die Ergebnisse werden folgendermaBen zusammengestellt: Die Leistungs- 
fahigkeit der Reinigungsmassen ist nicht proportional ihrem Eisengehalte; sie wiichst 
mit dem Grade der meebanischen Verteilung; sie sinkt mit der Geschwindigkeit 
des Gasstromes. Der Hydratwassergehalt des Fe(OH)3 hat praktisch keinen Ein- 
fluB auf dessen Wirkungsgrad. Wird die auBerlich mit HjS gesattigt scheinende 
Reinigungsmasse noch liinger seiner Einw. ausgesetzt, so ist die weitere S-Auf- 
nahme unyerlmltnismaBig gering. NH3-haltiger HsS ergab die gleichen Resultate.
Die Zus. des Reaktionsproduktes ist in beiden Fallen gleich. Von dem aufge- 
nommenen S sind 15—38% durch CS3 estrahierbarer S und ca. 4% S ais FeS, 
yorhanden, bereennet auf die Gesamtmenge an aufgenommenem S. Bei Verss. mit 
H2S in etwa der Verdiinnung, wie sie in rohem Leucbtgas vorkommt, war die 
Ausnutzung des Reinigungsmaterials erheblich gegen die bei der Verwendung yon 
konz. HjS gesunken. Im folgenden beschreibt der Vf. die Gasrei?iigung mit Eisen- 
oxydhydrat in der Reinigeranlage des Gaswerkes Hannoyer (Einzelheiten miissen 
im Original nachgelesen werden) u. die Beinigung des Leuchtgases von organischen 
S-Verbb. Die Abnahme des organischen S im Gase der Vertikalretorten erklart 
sich daraus, daB namentlieb bei hoherer Temp. die S-Verbb. entstehen, yielleicht 
zum Teil aus BLS u. dem Graphit der Retortenwandungen; da die Vertikalretorten 
aber ganz gefullt sind, so konnen die Gase in den relatiy kiihleren Kern abziehen, 
ohne mit der sehr h. freien Retortenwandung, wie bei Horizontalretorten, in Be- 
riihrung zu kommen. Die quantitative Best. des S  im Gase nach H e m p e l  (Gas- 
analytische Methoden, 3. Aufl., 256) liefert bei Anwendung des App. von D r e h - 
SCHMIDT, Osydation mit H2Os und Beschrankunng des Stundenkonsums auf ca.
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15 Liter brauchbare Resultate. Zwecks Entfernung des organischen S lieB der Vf. 
GSt in Dampfform auf Eisenoxydliydrat einwirken. Bei hoherer Temp. wird CSs 
durch Eisenoxydhydrat in HaS u. COs umgewandelt; H2S bildet mit dem Fe-Oxyd 
Schwefeleisen. Das Verf. lieferte befriedigende Resultate, CS2 liiBt sich aua dem 
Leuchtgas durch Eisenoxyd entfernen. Das Verf. konnte vielleicht in der Praxis 
die Kalkreinigung ersetzen. (Journ. f. Gasbeleuchtung 57. 547—52 6/6. 569 bis 
575. 13/6.) SchO nfeld.

W. Fahrion, Die Gerbereichemie 1913. Fortschrittsbericht. (Ztschr. f. angew. 
Ch. 27. 457 -64 . 28/7.) Sc h On f e l d .

Patente.

KI. 6 b. Nr. 279063  vom 18/12. 1912. [12/10. 1914].
N athan-Institut A.-G., Ziirich, Schweiz, Verfahren und Vorrichtung zur Bci- 

nigung von Gasen, insbesondere von Garungskohlensaure, die Verunreinigungen aus 
dem Bierbrauereibetriebe enthalt. Die Gase werden nacbeinander durch W., Per- 
manganat und konz. Schwefelsśiure hindurchgefiihrt, wobei sie vor Eintritt in das 
SehwefelsauregefiiB getrocknet u. schliefilich von den mitgerissenen Schwefelaiiure- 
teilchen durch Uberleiten uber Alkalien befreit werden.

KI. 12g. Nr. 279132 vom 28/6. 1913. [10/10. 1914].
Siem ens & H alske, Akt.-Ges., Berlin, Verfdhrcn zum Entfernen des Sauerstoffs 

aus Gasgemischen. Die Gase, wie z. B. Stickstoff, Argon, Helium, Kohlenosyd, 
Wasserstofi u. Neon oder Miscliungen dieser Gase, werden uber ein zum Gluben 
gebrachtes Metali, wie Zirkon oder Titan, geleitet, dessen hierbei gebildetes Oxyd 
bei diesen Tempp. durch WasserstofF oder Kohlenoxyd nicht reduziert wird.

KI. 12h. Nr. 279192 vom 9/11. 1913. [10/10. 1914].
(Zus.-Pat. zu Nr. 221130; C.'1910. I. 1670.)

Siem ens & H alske, Akt.-Ges., Berlin, Verfahren zur Herstellung von Mangan- 
superoxydanoden nach Patent 221130. Eine verhaltnismaBig von der Materialstiirke 
unabhangige Erhohung der Leitfahigkeit der Anoden wird dadurch ermoglicht, 
daB die Zers. des Mangannitrats in der Form in mehreren Phaaen zur Durch- 
fuhrung gelangt.

KI. 12 h. Nr. 279253 vom 22/7. 1913. [13/10. 1914], 
(Zus.-Pat. zu Nr. 268061; C. 1914. I. 306.)

Schott & Gen. G laswerk, Jena, Verfahren zur Herstellung von Elektrodę):, 
dereń metallische Zuleitung durch einen Glasmantel vor der Einwirkung des Elektro- 
lyten gesćhutzt ist. Es wird die Zuleitung durch die Elektrode hindurchgefiihrt, 
auBerhalb derselben nahe bei den beiden Austrittsstellen mit Verdickungen aus- 
geriistet u. in erhitztem Zustande mit bildsamem Glas umkleidet, so daB bei ihrem 
Erkalten die beiden Glaskorper an die Elektrode gepreBt werden.

KI. 12i. Nr. 279 0 0 9  vom 26/S. 1913. [8/10. 1914].
(Die Prioritat der groBbritannischen Anmeldung vom 5/11. 1912 ist beansprucht.)

Clarence W eston, London, Vorrichtung zur Erzeugung von Sauerstoff. Der 
Sauerstofftrager wird an einem Ende des GefaBes, das die Form einer zylindrischen 
Retorte haben kann, eingebracht und am anderen Ende entleert. Die Retorte wird
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so weit erhitzt, daB der Sauerstofftrager, z. B. Bleisuperoxyd, in Beriihrung mit 
Dampf und HeiBluft unter Reduktion zu einer niedrigeren Oiydstufe Sauerstoff 
abgibt. Das aua der Retorte entleerte niedrigere Oxyd wird mit der AuBenluft in 
Beriihrung gebracht, zerkleinert oder gemahlen u. in einer offenen Leitung durch 
eine Hebevorrichtung mittelbar oder unmittelbar wieder in die Retorte zuriick- 
gefuhrt, so daB der Betrieb der Retorte ununterbrochen iat. Die Neuerung besteht 
darin, daB zwiachen der Retorte und der unterhalb angeordneten Zerkleinerunga- 
vorrichtung ein aua drehbaren Platten bestehender Tisch vorgesehen ist und diese 
Platten, die zur Aufnahme eines Heiz- oder Kiihlmittela hohl aein konnen, dazu 
dienen, das aus der Retorte auatretende reduzierte Gut eine Zeitlang der atmo- 
spharischen Luft bei geeigneter Temp. auszuaetzen, ehe es gemahlen wird. Da- 
durch wird die Regenerierung dea Gutea zu Saperoiyd weaentlich gefordert und 
uberdies das Zuaammenkleben beim Mahlen verhiitet, so daB daa gemahlene Oxyd 
eine trockene, pulyerige M. bildet.

KI. 121. Nr. 279010 vom 8/11. 1913. [8/10. 1914].
H ugh K elsea Moore, Berlin, Cooa, New Hampshire, V. St. A., Ferfahren und 

Vorrichtung zur Herstellung von Schwefelalkalien. Ea wird Alkalisulfat mit einem 
Reduktionsmittel und Natriumcarbonat standig in eine Heizkammer eingefiihrt, 
welche so hoch erhitzt wird, daB daa Sulfat zu Sulfid reduziert u. daa entstehende 
Sulfid mit dem Carbonat geachmolzen wird, wobei das Gemisch gegebenenfalla im 
geschmolzenen Zuatande abgeftihrt werden kann.

KI. 12i. Nr. 279074 vom 25/10. 1913. [9/10. 1914].
Christian N agelschm idt, Sterkrade, Rheinland, Vorrichtung zum Heben von 

Fliissigkeiten, insbesondere Schwefelsdure, dadurch gekennzeichnet, daB zwiachen 
dem Saurebehalter und dem Emulseur ein Heber geachaltet ist, dessen oberster 
Punkt iiber dem Behalter liegt.

KI. 12i. Nr. 279076 vom 13/9. 1913. [6/10. 1914].
Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Coln a. Rh. 

und Elberfeld, Verfahren zur Darstellung von Thionylćhlorid. Ea wurde gefunden, 
daB man Thionylclilorid in einfacher Weise und mit guter Ausbeute dadurch er
halten kann, daB man Schwefel oder Einfaćhćhlorschioefel mit Chlor u. Chlorsulfo- 
saure oder Zweifachchlorsćhwefel mit Chlorsulfosaure behandelt. Die B. von Thio- 
nylchlorid kann durch Zusatz eines geeigneten Katalysators, wie Antimonehlorid 
oder Quecksilberchlorid, beschleunigt werden.

KI. 121. Nr. 279310 vom 27/7. 1913. [15/10. 1914],
(Die Prioritat der groBbritannischen Anmeldung vom 24/12. 1912 iat beansprucht.)

Courtaulds Lim ited, London, Verfahren, Sulfidlosungen von durch Aufnahme 
von Schwefel sich bildenden Polysulfiden frei zu halten, bezw. zu befreien, dadurch 
gekennzeichnet, daB man die Sulfidloaungen in Gegenwart alkaliach reagieren- 
der Substanzen (z. B. Alkalien oder alkalischen Erden) mit Glucose oder ahn- 
lich wirkenden organischen Substanzen behandelt. Daa Verf. wird z. B. zur 
Regeneration der fiir die Entschwefelung von Viscoaeaeide benutzten Bader ver- 
wendet. Man kann auch die Regenerationamittel von vornherein den zur Ent
schwefelung yerwendeten Sulfidlsgg. zusetzen, um auf diese Weise die B. von 
Polysulfiden zu yerhiiten.

KI. 12i. Nr. 279389 vom 28/9. 1913. [15/10. 1914].
(Zua.-Pat. zu Nr. 267872; C. 1914. I. 198.)

Chemische Fabrik G-riesheim-Elektron, Frankfurt a. M., Verfahren zur Dar-
XVIII. 2. 78
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stellung tcasserfreier Hydrosulfite, dadurch gekennzeichnet, dali die letzten Anteile 
des zu entfernenden W. in Anwesenheit yon Anilin oder anderer ahnlich wirken- 
der organischer Basen bei Tempp. von etwa 60—65° abdestilliert werden.

KI. 12 k. Nr. 279133 vom 5/6. 1913. [8/10. 1914].
Georg Grube, Dreeden, und Johannes Kruger, Weissig b. Biesa, Verfahren 

zur Herstellung von Dicyandiamid oder einer im wesentlichen aus Dicyandiamid 
lesłehenden Masse aus KaTkstickitoff. Es wurde gefunden, daB die B. des Dicyan- 
diamids mit einem Optimum der Reaktionsgeschwindigkeit und Ausbeute stattfindet, 
wenn man in dem wss. Auszug des Ealkstickstoffs, der ein Gemenge von saurem 
Calciumcyanamid mit freiem Calciumhydroxyd darstellt, das Konzentrationsyerhaltnis 
zwischen Cyanamid und Kalk so einstellt, daB in der Lsg. auf 1 Mol. Ca(NH*CN)2 
insgesamt 2 Mol. (CN)NH, enthalten sind, und daB man, wiihrend die Umwandlung 
des Cyanamids in Dicyandiamid bei hoherer Temp. yonstatten geht, durch ent- 
sprechende weitere Bindung des Kalkes, sei es durch Ausfallen ais unl. Kalksalz, 
wie Carbonat, oder durch Bindung an eine stiirkere S. oder durch Zugabe frischen 
Cyanamids, dieses Konzentrationsyerhaltnis nach Moglichkeit dauernd aufrecht- 
erhiilt. Dieses Konzentrationsyerhaltnis besteht, wenn die Menge des mit Salzsaure 
(und Methylorange) titrierbaren Kalkes dem Gesamtgehalt der Lsg. an zweibasisehem 
Cyanamid 1/4-iiquivalent ist.

KI. 12 k. Nr. 279134 vom 16/1. 1914. [10/10. 1914],
B erlin-A nhaltische M aschinenbau-Akt.-Ges., Berlin, Sdttigungsgefap zur 

Gewinnung von Avimoniu7iisulfat aus den Gasen der łrockenen Destillation von 
Brennstoffen, bei dem die Gase durch eine oder mehrere langliehe Tauchhauben 
in das Sattigungsbad eingefubrt werden, dadurch gekennzeichnet, daB der obere 
Teil des Sattigungsbades durch von den Hauben ausgebende Querwande in einzelne 
Zonen unterteilt ist.

KI. 121. Nr. 279312 vom 28/3. 1912. [16/10. 1914].
Chr. Christiansen, Kristiania, Verfahren zur Behandlung von Meerespflanzen. 

Die zu yerarbeitenden Meerespflanzen werden mit oder ohne yorausgehende Be
handlung mit sauren oder alkal. Lsgg. einem Garyerf. unterworfen, wodurch die 
yerschiedenen Bestandteile der Pflanzen in L, bezw. in yerwertbare Form iiber- 
gefiihrt werden. Fiir die Vergarung eignet sich besonders eine bei der Verwesung 
von Tang auftretende Bakterienart, die sich unter gewissen leicht herzustellenden 
Bedingungen entwickelt und dabei auf gewisse Bestandteile des Tangs auflosend 
einwirkt.

KI. 12o. Nr. 279254 vom 12/7. 1913. [14/10. 1914].
F. Hoffmann-La B oche & Co., Grenzach, Baden, Verfahren zur Darstellung 

von Arsensaureuerbindungen der hoheren, mehrwertigen Alkohole und dereń Salzen. 
Es wurde gefunden, daB man Arsensaureverbb. der hoheren, mehrwertigen Alkohole, 
welche zum Teil das Arsen in sehr fester Bindung enthalten, dadurch gewinnen 
kann, daB man hohere, mehrwertige Alkohole oder ihre Ester mit Arsensaure oder 
Arsensaureanhydrid im Vakuum auf hohere Temp. erhitzt. Das Reaktionsprod. 
yon Mannit und Arsensaure gibt mit Magnesiumosyd eine Yerb. yon der Formel 
(Mannit-AsO,2)sMg, die ein weiBes Pulyer bildet. Aus Inosit oder aus Inosithexacetat 
erhalt man Inositarsensaure, dereń Mg-Salz ein amorphes, in W. 1. Pulyer ist.

KI. 12 o. Nr. 279255 vom 3/7. 1913. [14/10. 1914].
Ernst Freudenberg und L udw ig Kloem an, Heidelberg, Verfahren zur Dar

stellung hochmolekularer Oocyfettsaureester. Es hat sich gezeigt, daB man Ole und
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Fette durch anhaltende Behandlung mit Wasserstoffsuperoxyd oder Wasserstoff- 
auperoxyd abgebenden Korpem in Ggw. von Katalysatoren derarjig oxydieren 
kann, daB sie in therapeutisch wertvolle Korper ubergehen. Die so gewonnenen 
Korper haben ein gegen vorher erhohtes spezifisches Gewicht. Ferner sinkt die 
Jodzahl je nach der Dauer der Oxydation beliebig bis auf Nuli. Bei der Oxydation 
kann man so yorgehen, daB man die Ole oder Fette emulgiert und dann den Kata- 
lysator und langsam Wasserstoffsuperoxyd zugibt. Statt des Emulgierens kann 
man auch die Ole oder Fette in organischen oder anorganischen Losungsmitteln 
losen. Die gewonnenen Produkte haben sich insbesondere bei der Behandlung 
der Spasmophilie bewahrt. Die Patentschrift enthalt Beispiele fur die Anwendung 
von Lebertran, auBerdem sind die Prodd. aus Olivenol, Leinol, Sesamol und Butter- 
fett angefuhrt.

KI. 12 o. Nr. 279256 vom 23/9. 1913. [15/10. 1914].
Hans P ringsheim , Charlottenburg, Verfahren zur Gewinnung von Jcrystalli- 

sierten Dextrinen bei der Vergarung von Starkę durch Bacillus macerans, gekenn- 
zeichnet durch die Anwendung von Petrolather ais Fallungsmittel. Man erhalt hier- 
durch eine bes3ere Ausbeute ais bei der bekannten Anwendung yon Chlf. oder A.

KI. 12 o. Nr. 279314 vom 18/5. 1913. [15/10. 1914].
Chemische Fabrik  Griesheim -Elektron, Frankfurt a. M., Verfahren zur Dar- 

stellung von Kondensationsprodukten aus den Arylamiden der 2,3- Oxynaphthoesaure. 
Es wurde gefunden, daB Formaldehyd bei gewohnlicher Temp. auf die Arylamide 
der 2,3-Oiynaphthoesaure in alkal. Lsg. sehr leicht einwirkt, und daB dabei Prodd. 
entstehen, welche aus den alkal. Lsgg. durch Ausfiillen mit verd. SS. isoliert werden 
konnen. Die Verb. aus 2,3-Oxynaphthoesdureanilid stellt ein schwach gelblich ge- 
farbtes Pulver dar, 11. in Aceton, A., A., Essigester und Eg., wl. in Bzl., Petrol
ather oder Solyentnaphtha. Beim Erhitzen auf hohere Temp. zersetzt es sich 
unter Braunfarbung. In verd. Natronlauge ist es mit gelber Farbę 1. — Bei der 
Anwendung der Prodd. ist eB moglich, die mit der alkal. Lsg. der Kondensations- 
prodd. impragnierten Baumwollwaren vor der Einw. der Diazoyerb. langere Zeit 
liegen zu lassen, ohne daB hierdurch das Eesultat ungunstig beeinfłuBt wird, wah
rend es sich bei der Benutzung der nicht mit Formaldehyd kondensierten 2,3-Oxy- 
naphthoeaaurearylamide empfiehlt, zur Erzielung der yollen Farbtiefe mit der Be
handlung der impragnierten Baumwollstrange oder Copse mit Diazoyerbb. nicht 
zu lange zu warten.

KI. 12 p. Nr. 279012 vom 13/9. 1913. [6/10. 1914].
V erein igte Chininfabriken Zimmer & Co., G. m. b. H., Frankfurt a/M., 

Verfahren zur Darstellung von Homólogen der Chinaalkaloide, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB man Chinaketone in der iiblichen Weise mit Hilfe yon organischen 
Magneaiumyerbb. in tertiare Alkohole iiberfuhrt. — G-MethyJcinchonin, CsoHstONs, 
aus Cinchoninon in A. und CH3MgJ in A. beim Stehen und Zers. des Prod. mit 
wasserhaltigem A. u. NH4C1-Lsg., weiBe, gliinzende Nadelchen aus wasserhaltigem 
A. oder yerd. A. mit 2H ,0 , F. 116—117°, 11. in A., wl. in A., unl. in W. — Monoćhlor- 
hydrat, krystalliniaches Pulyer aus W., F. 270°. — C-Methylchinin, C„HJ60 ,N „  aus 
Chininon in Bzl. u. CHsMgJ in A. u. Zers. des Prod. mit wasserhaltigem A. und 
NH4C1-Lsg., farblose Nadeln aus verd. A. mit 2H ,0 , F. 115°. — Monochlorhydrat,
F. 152°, sil. in W. — G-Phenyldihydrochinin, C36HS0OjN3, aus Dihydrochininon in 
Bzl. u. C6H6MgJ in A. u. Zers. des Prod. mit feuchtem A. u. MgCl2-Lsg., farblose 
Krystalle aua A. mit 1 Mol. Krystallalkohol, F. 181—182°.

78*



1136

KI. 12P. Nr. 279196 vom 9/5. 1911. [10/10. 1914].
(Zus.-Pat. zu Nr. 250744; C. 1912. II. 1244.)

Farbw erke vorm. Meiater Lucius & Briin ing, Hochst a. M., Verfahren zur 
Darstellung von Kondensationsprodukten aus Indigo, dessen Homólogen oder Substi- 
tutionsproduJcten, darin bestehend, daB man Indigo, dessen Homologe oder Substi- 
tutionsprodd. ohne Zusatz yon Yerdiinnungsmitteln mit Benzoylchlorid oder den 
Chloriden substituierter Benzoesiiuren bei Ggw. von ZnCl, erhitzt. Die Patent- 
schrift enthalt Beispiele fur die Herst. von Kondeusationsprodd. aus Indigo und 
Dibromindigo mit Benzoylchlorid und Indigo mit o-Chlorbenzoylchlorid.

KI. 12 p. Nr. 279197 vom 25/1. 1913. [10/10. 1914]. 
Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Coln a. Rb., Fer- 

fahren zur Darstellung von in a-Stellung cdkylierten Derivaten des Pyrrols, dadurch 
gekennzeichnet, daB man naeb don fiir die Einfuhrung von einwertigen Alkohol- 
radikalen iiblichen Methoden die Radikale mehrwertiger Alkohole, ihrer Deriyate 
oder Aąuiyalente in die a-Stellungen des Pyrrols einfiihrt. Bei der Einw. von
Qp—q_____ qjj <z-Propylenoxyd auf eine Lsg. von Mg, C2HsBr, Pyrrol iri

> N H  X,r nTr A. und Zersetzen der Prod. mit Eis und verd. H2S 04 ent- 
CHHCH Y steht nebenstehende Verbindung, FI., Kp.n 135—140°, U.

CHS in A., A., wl. in W. 1- N-Pyrrolpropan-2, 3-athylenoxyd,
aus Pyrrolkalium und Epichlorhydrin in A., Kp.,s 95—96°, liefert beim Eintropfen 
in ein auf 350—400° erhitztes Robr das entsprecbende C-Derivat, Kp.14 180—185°, 
sil. in W., in organischen Fil., auBer PAe., Toluol, X ylol..

KI. 12P. Nr. 279198 vom 19/3. 1913. [10/10. 1914],
Farbw erke vorm. M eister Lucius & Briining-, Hochst a. M., Verfaliren zur 

Darstellung von sticJcstoffhaltigen Kondensationsprodukten der Anthrachinonreihe, 
darin bestehend, daB man «-Aminoderivate des Anthrachinons mit Aryl-«-halogen- 
essigsaure oder dereń Estern umsetzt und die so erhaltenen «-Anthrachinonyl-C- 
arylglycine mit wasserabspaltenden Mitteln, zweckmaBig Essigsaureanhydrid, be
handelt. cc-Antlirachinonyl-C-phenylglycin, aus 1-Aminoanthrachinon, Phenyl-a-brom- 
essigsaure u. Natriumacetat beim Erhitzen auf 180°, ziegelrotes Pulver, 1. in H2S 0 4 

mit gelber Farbę, liefert mit Essigsaureanhydrid beim 
Kochen a-C-Phenylpyrrolanthron (s. nebensteh. Formel), 
gelbes Pulyer, 1. in Eg. mit rotgelber Farbę und griiner 
Fluorescenz. — 4-Chlor-l-anthrachinonyl-C-phenylglycin, 
aus 4-Chlor-l-aminoanthrachinon, Phenyl-cz-bromessigsiiure 
und Natriumacetat beim Erhitzen, liefert beim Kochen mit 
Essigsaureanhydrid a - C-Phenylpyrrol-4-chloranthron, braun- 

lich gelbes Pulver, 1. in Eg. u. A. mit gelber bis roter Farbę und griiner Fluores
cenz. — ci-Anthraćhinonyl-C-o-ćhlorphcnylglycin, aus 1-Aminoanthrachinon u. o-Chlor- 
phenylbromessigsaure, rotes Pulyer, 1. in A., in HsS 04 mit rotlichgelber Farbę, 
liefert beim Erhitzen mit Acetanhydrid a-C-o-Chlorphenylpyrrolanthron, ■ braunes 
Pulyer, 1. in Eg., A. mit gelber Farbę und griiner Fluorescenz, die durch Zusatz 
eines Tropfens Natronlauge auBerordentlich yerstśirkt wird. — Die o-Chlorphenyl- 
bromessigsaure erhalt man durch Einw. von Bromwasserstoff, D. 1,78, auf o-Chlor- 
mandelsaure unter Druck bei 120°, sie krystallisiert aus Bzl.-Bzn. in glasglanzenden 
Prismen, F. 110°, zl. in organischen Fil.

SchluB der Redaktion: den 19. Oktober 1914.


