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Apparate.

Theodore W. R icharda und E rederick  B arry, M n  geeigneter Destillations- 
kolben, der das genaue Messen des Siedepunktes wdhrend fraktionierter JDestillationen 
ermoglicht. Vff. haben bei genauen Siedepunktabestat. nebenatehen Kolbcn (Fig. 19) 
verwendet, der daa Thermometer enthaltende Teil wird mit Aabest isoliert. An 
Stelle der kurzeń ANSCHOTZachen Thermometer kann auch ein Beckmannthermo- 
meter verwendet werden, deasen dickerer Teil ao gearbeitet iat, daB er den Hala 
dea Kolbena dieht abachlieBt. (Journ. Americ. Chem. Soc. 36. 1787—91. Auguat. [8/6.] 
Cambridge, Maaa. H a e y a rd  Univ. W olcott-G ibbs Memoriał Lab.) S te inhobst.

St. Goldschmidt, Automatische Gasabsperrvorrichłung bei bestimmtem Vólumen. 
Der in Fig. 20 abgebildete App. verhindert daa Auabrennen von Waaserbadem 
und ermoglicht eine automatische Gaaabaperrung bei Abdampfung von Fil. auf ein 
beBtimmtea Volumen. Schenkel a u. o sind mit W., bezw. mit der zu verdampfen- 
den FI. gefullt, c iat mit einem unten Queckailber enthaltenden U-Rohre verbunden. 
Sinkt nun die FI. unter a, ao druckt die noch im Schenkel c verbliebene Fliiaaig- 
keitaaiiule auf daa Quecksilber, so daB dieaea die Offnung e verachlieBt. Bei g 
und f  erfolgt Gaaeintritt, bezw. -austritt. Bei d erfolgt der WaaaerzufluB fur daa 
'Wasaerbad. Durch Ansaugen der FI. bei b wird der App. wieder in Gang geaetzt. 
Deraelbe wird von der Firma W abm bronn Q u ilitz  & Co. in Berlin hergeatellt. 
(Chem.-Ztg. 38. 1023. 18/8.) P f l Cc k e .

H erb e rt E. Ives und E. J. B rady, E in Apparat zur speldroskopischen Farben- 
synthese. Der von den Vff. beachriebene App., der im Prinzip dem von A bn ey  
(„Color Meaaurement and Mixture“) beachriebenen ahnelt, beateht aua einem Spek- 
troakop, das mit einer Drehacheibe yersehen iat; letztere enthalt Oflnungen, die 
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dazu dienen, die relatiye Intensitat der yeraehiedenen Farben zu yerandern, aus 
denen słch daa Spektrum der zur Anwendung kommenden Lichtquelle zusammen- 
setzt. (Journ. Franklin. Inst. 178. 89—96. Juli. Philadelphia. Phys. Lab. United 
Gas Improvement Co.) Bogge.

W alth e r Lob und A rtu r Prorok, Uber eine manometrische Methode der Sarn- 
stoffbestimmung. Beschreibung u. Abbildung einea handlichen App. zur Best. des 
Harnstofls durch manometrische Messung des mit Bromlauge entwiekelten N.’ Der 
ganze App. kann in ein Wasserbad von konstanter Temp. getaucht werden. Das 
Verf. eignet sich besondera zur Best. geringer HarnstofEmengen, z. B. im Serum. 
(Biochem. Ztschr. 65. 273—82. 9/7. [3/6.] Berlin. Chem. Abt. d. ViBCHOW-Kranken- 
hauaes.) Riessek.

M ichael F rennd, Einfache Extraktionsvorrichtung. Der Eitraktionsapp. (Fig. 21) 
besteht aua dem Kolben A  fiir die Estraktionsfl. und dem GefaB B  fur die zu 
ertrahierende Substanz. Die Dampfe der FI. geraten aus A  durch Rohr a nach b, 
werden im Kuhler 6 kondensiert, wodurch die Flasche B  bis zum Niveau 1 an- 
gefullt wird. Dann steigt die FI. nur in b weiter, und sobald Niveau 2 erreieht 
ist, hebert Bohr c den Inhalt der Flaache in A  zuruck. Die Beschiękung von B  
geachieht, indem zuerst daa weite Rohr d eingefiihrt wird, dessen unteres Ende 
mit Leinwand zugebunden ist. Dann kommt eine Schicht W atte auf den Boden 
der Flasche ais Unterlage fiir die Substanz, welche wiederum mit einer Schicht 
Watte bedeckt wird. (Chem.-Ztg. 38. 802. 23/6. Budapest.) Jung.

W. D. Frost, Bas Pipettometer. Unter diesem Namen wird eine Einrichtung 
beschrieben, die das genaue Messen yon Fil. ohne graduierte Pipetten ermoglicht 
und sich speziell zu Arbeiten mit Giften und Infektionsmaterial eignet, wie auch 
zur Kalibrierung'von Pipetten. Durch Heben und Senken des Armes B  wird die

Fig. 21.



1179

Queeksilbersaule in A  so geandert, daB FI. austritt oder eingesogen wird. Die 
Anordnung dea App. ist aus der Fig. 22 ersichtlicb. (Journ. Americ. Chem. Soe. 
36. 1785—87. August. [16/6.] Madison, Wis. H a rv ak d  Medical School. Lab. of 
Preventive Medicine and Hygiene.) S te in h o rs t.

H. M illochau, Neue pyrometrische Methode, die sich au,f die Absorptionsfahig- 
Jceit einiger Substanzen fiir die vollstdndige Strahlung griindet. Das FiitYache Pyro- 
nieter ermoglicht die Messung der absoluten Temp. eines Ofens, dessen Óffnung so 
groB ist, daB ihr Bild yollstandig eine kleine geschwarzte Scheibe bedeckt, die an 
der thermoelektriachen Lotstelle befestigt ist. Vf. erweitert die Anwendungsmog- 
licbkeit dieses App. auf den Fali, daB das Bild kleiner ist ais die Seheibe, u. be- 
nutzt zu diesem Zweck die absorbierende Wrkg. yerschiedener Substanzen (rotes 
G-las, gefarbte Gelatine, Quarz usw.) (C. r. d. l’Acad. des scienees 159. 171—74. 
[13/7.*].) Bugge.

Ph.-A . Guye und F. E. E. Germann. Die Analyse von sehr kleincn Gas- 
mengen; Anwendung zur Analyse der Luft. Der nebenstehend abgebildete App. 
(vergl. Figur 23) dient zur Analyse kleiner Gasmengen. Er gestattet, 1—1,5 cmm 
Gas bezogen auf 0° und
1 Atmosphare zu bestim- 
men. Dem aus Natron- 
glas konstruierten Appa- 
rat liegt folgendes Prin- 
zip zugrunde: Die Ana
lyse wird bei konstantem 
Volumen ausgefiihrt in 
einem Yolumeter yon 25 
bis 50 ecm Inhalt, das 
mit einem yereinfacbten 
Vakuummeter nacb Mac

Leod in Verbindung steht und V100 mm Hg abzulesen ge
stattet. Indem man mit dem anfanglicben Druck yon 7 
bis S mm arbeitet, analysiert man auf diese Weise 100-mal 
kleinere Gasyolumina, ais bei Benutzung des App. von 
REGNAULT. Die Empfindlichkeit der Methode kann dureh 
Yerminderung des Yolumeterinhalts und durch Erhohung 
der Empfindlichkeit des Vakuummeters erhoht werden.
Das Volumeter F  bis zu den Hahnen ru r2, r3, rt steht 
in Verbindung mit den Rohren nebst Nebenapp., die zur 
Charakterisierung des Gases im untersuchten Gemiseh 
dienen. Die Nebenapparate bestehen aus dem Rohrchen E, 
welehes den O absorbiert, aus dem festes KOH enthalten- 
den Rohrchen C zur Absorption yon C02; aus dem kleinen 
ReaktionsgefuB D  mit 2 Pt-Elektroden; aus dem PlU cker- 
schen Rohr A  mit Al-Elektroden und dem Rohrchen B, 
welehes ein Goldblattchen enthalt, zum Zuriickhalten yon 
Hg-Dampfen. B N M  ist die Hg-Pumpe. Der Druck wird 
im Vakuummeter O L r n  abgelesen. Der nicht absorbierte 
Rest sammelt sich im PlU ckerschen Rohr, wo er mit 
Hilfe eines Spektroskops charakterisiert wird. Zur Analyse 
der aus einer festen Substanz entweichenden Gase (in K er- 
hitzt) werden die GefiiBe yon K -j- J  -j- G -j- Mac Leod mit dem entwickelten Gase

82*
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gefullt; daa Volumen betragt 50 ccm, die Halfte davon befindet aich rechts von 
rt . Die Analyse wird nur mit dem rechts von rt befindlichen Gase auagefiihrt; mit 
Hilfe der Pumpe werden die Gase nach rechts vom Hahn rĄ geleitet. (C. r. d. 
l’Acad. des sciences 159. 154—57. 13/7.) SchOnfeld.

Allgemeine und pliysikałlselie Chemie.

F. H. Loring, Eine Bemerkung zur Frage „assoziierter“ Atome. Vf. aetzt seine 
Erorterungen uber die At.-Geww. der Elemente fort (vgl. Chem. News 109. 169; 
C. 1914. I. 2024.) Ais Beispiele fur die von ihm angenommene Zus. der Atome 
aus „assoziierten“ Komponenten von ganzzahligem At.-Gew. aeien folgende an- 
gefiihrt:

Zink: Cadmium: Quecksilber:
6 4 X 6  =  384 111 X  7 =  777 199 X  8 =  1592
68 X  3 =  204 115 X  4 =  460 203 X  5 =  1015

9 . . 588 11 . . 1237 13 . . 2607
65,333 112,454 200,538

Mit diesen Anschauungen lassen sich die Ergebnisse der THOMSOifsehen 
Unterss. iiber positive Strahlen in Einklang bringen. (Chem. News 110. 25—26. 
17/7.) Bugge.

G. Tam m ann, E in Verfahren zur Erzuńngung spontaner Krysłallisationen. 
Das Aufsuchen der Temp., bei welcher das spontane Kryatallisationaverm6gen einer 
isotropen unterkublten M. einen merklichen Wert hat, kann unter Umstanden sehr 
zeitraubend sein und resultatlos verlaufen. Man kann sich dadurch helfen, daB 
man in einer Fliissigkeitssaule (bezw. einem Stabe bei glasartigen Stofien) aus der 
zu untersuehenden M. ein Temperaturgefalle erzeugt, und die Temp. d e r  Stelle 
ermittelt, bei welcher nach einiger Zeit aich eine Triibung bemerkbar macht. Auf 
ahnliche Weise kann man auch Temp. des Gleichgewichtes zwiachen den Kry- 
stallen und der umgebenden M. erfahren. Dieaea Yerfahren der Feststellung von 
Gleichgewichtstempp. ist besondera fiir die Ausarbeitung von Zusłandsdiagraimnen 
schwer entglasender Gldser aus zwei und mehr Komponenten yerwendbar. (Naehr. 
K. Ges. Wisa. Gottingen 1914. 110—14. [7/2.*]; Ztschr. f. anorg. Ch. 87. 248 bis 
252. 26/5. [17/4.] Gottingen. Inst. f. physik. Chemie d. Uniy.) G roschuff.

E. K indscher, Die Fortschriłte der Kólloidćhemie im Jahre 1913. Fortachritta- 
bericht. (Fortachr. der Chemie, Physik u. physik. Chemie 10. 129—43. 1/10.)

P flucke.
G. W. C. Kaye und W. F. H iggins, Die Emission von Elektrizitdt aus ver- 

schiedenen Substanzen bei hohen Temperaturen. (Vgl. K aye, Ew en, Proc. Royal 
Soc. London. Serie A. 89. 58; C. 1913. II. 1126.) Vf. benutzte fiir die Messung 
der Ionisationsstrome einen Kohlerohrofen; untersucht wurde die Emission aus 
Oxyden (BaO, CaO, SrO, MgO, Natronkalk, Fe,Oa, Si02) und aus Metallen (Sn, Cu, 
Al, Fe, Messing) bei Atmosphgrendruck u. Tempp. von 2000—2500° ohne Anwendung 
eines Potentials. Alle Substanzen gaben bei ihrer raschen Yerfluchtigung betracht- 
liche Elektrizitatsmengen ab, die (mit einer Ausnahme) negativea Vorzeichen hatten. 
Beispielsweise gaben Baryt und Tonerde negative Strome von der GroBenordnung
4 Amp./qcm, Zinn  ca. 2 Amp./qcm, Eisen ca. 1 Amp./qcm; mit Messing wurde ein 
poaitiyer Strom von ca. 0,5 Amp./qcm erhalten. Dieae Ergebniase sind von Inter- 
ease fiir die Erklarung des Magnetiamus der Sonne. Es wurden beim Durchgang
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des Lichtea aus dem Ofen durch die Dampfe yon alkal. Erden usw. deutliche Ab- 
sorptionsfarben beobachtet; z. B. gab CaO eine gelbgriine, BaO eine lachsrote, SrO 
eine intenaiv griine Farbung. (Proc. Koyal Soc. London. Serie A. 90. 430—37. 
20/7. [21/3.*].) B ug ge .

P. GL Bonnan und G. M. G-reen, Die Anderung des elektrischcn Potentials an 
einer halbdurchlassigen Membran. Nach D onnan (vgl. Ztschr. f. Elektrochem. 17. 572; 
C. 1911. II. 743) kann in gewissen Fallen die Potentialdifferenz zwischen zwei Lsgg. 
eiues Eloktrolyten, die durcb eine fur denElektrolyten undurchlassige, fur das Losungs- 
mittel aber durcblassige Membran getrennt sind, berechnet werden. Die Differenz

R  T  eder poaitiyen Potentiale der Lagg. 7t2 — n  =  log — ■, worin clt c, die mo-

laren Konzz. der Kationen, n  ihre Yalenz und F  die mit einem Grammaąuiyalent 
Ionensubstanz yerbundene Elektrizitatamenge bedeuten. Vf. maeht den Vers., diese 
Gleichung durcb Messung der Potentialdifferenz zwischen zwei waa. Lsgg. yon 
Kaliumferrocyanid, die dureh eine Membran von kolloidalem Kupferferrocyanid ge
trennt aind, nachzuprtifen. Es zeigte aieh, daB diese Potentialdifferenz durch die 

JR T  aGleichung: n t — 71, =  -^=- log —  (a,, a2 sind die „A.ktivitaten“ des Kalium-JJ (1%
ions in beiden Lsgg.) wiedergegeben werden kann, eine Gleichung, die identisch 
mit der eingangs erwiihnten Formel wird, wenn die Konzentrationen der K-Ionen 
ibren Aktiyitaten proportional sind. (Proc. Royal Soc. London. Serie A. 90. 450 
bis 455. 20/7. [24/6.*].) B ugge .

W illiam  R obert Bousfield, Ionisation und MassenmrJcungsgesetz. Teil III. 
Verwertung osmotischer Daten und ein neues Verdiinnungsgesets. (Teil II: Joura. 
Chem. Soc. London 105. 600; C. 1914. I. 1624.) Aus den osmotischen Daten fiir 
sich oder in Verb. mit Leitfahigkeiten lassen Bieh die Ionisation, a ,  und daa ge- 
bundene W., n, nicht ableiten. Nun kann aber die Beziebung « 2/( l—u) =  K(h—n)V« 
auf das Massenwirkungsgesetz gestiitzt und ais wahres Verdunnungsgesełz fiir LiCl, 
NaCl und KC1 erwieaen werden, so daB sie zusammen mit Dampfdruck- oder Ge- 
frierpunktsdaten zur Auawertung von a  u. n  benutzt werden kann, wobei zunachst 
K  trotz dea Einflusaes der Konstitution des W. ala konatant angeseben werden 
kann. Die Anderung yon K  mit der Temp. erfolgt nach: log G =  log <?la(273—f-i)/291 
fur Cr =  1 /X .  Aua dem Verdiinnungsgesetz und der Dampfdruckformel (S. 910) 
laBt sich unter Yernacblasaigung yon n  die empirische Gleicbung:

h S p I p  =  2 — ćrft—7« - f  A b - i - B l i - ' ! *
ableiten, welche in der Form: h § p  j p  =  2 — 5,966 h~'U -f- 48,15 h ~ l — 79,2 h—'h 
die dureh graphische Extrapolation aus den Untersa. T am m anns iiber LiCl-Lsgg. 
fiir 18° erhaltenen Werte yon d p j p  bis zu den konzentriertesten Lsgg. in be-
friedigender Weiae wiedergibt. Die Identitat des Koeffizienten yon A—1 li mit K
wird durch Ableitung der letzteren aus den Leitfahigkeiten, die Giiltigkeit der 
Eitrapolation yon § p j p  yon hoheren Tempp. auf 18° durch Ableitung yon a  aua 
der empirischen Dampfdruckformel bestatigt. Fiir NaCl-Lsgg. lautet bei 18° die ent- 
sprechende Gleichung: h S p  / p  =  2 — 5,821 h—'li -|- 42,417 A—1 — 67,81 h—3h, fiir
KCl-Lsgg.: h S p j p  =  2 — 5,37 h—'lt +  37,62 A- 1 -  78,4 A—!/«.

Kann aber n  nicht yernachlaasigt werden, ao erhalt man (S. 910) durch Sub- 
stitution yon A— n:

a 1 K* K 1
(1 — «)2(1 +  a) ~2TfW T p ] p '

woraus sich zwei unabhangige Reihen yon a-W erten ergeben, die zur Best. yon
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h — w und łi yerwendet werden konnen. Zur Aufloaung der Gleichung nach a  
findet man im Original eine Tabelle von Werken dea logarithmierten Auadrucks 
auf der linken Seite fur eine Reihe von «-Wer ten. Die benutzten Dampfdruck- 
werte werden auf 18° korrigiert, wahrend fiir die Gefrierpunktadaten die auf F. 
korr. K  genommen wurden; die Reduktion aller Werte auf eine Temp. ist nicht 
notig, da sich a  und n  mit der Temp. derart andern, daB fiir einen kleineren 
Bereich der EinfluB der Temp. aufier acht gelaasen werden kann. Fur LiCl ergibt 
aich bei —8° bis 18°: w =  3 8 « — 14, woraus n =  24 (Proe. Royal Soc. London, 
Serie A, 88. 169; C. 1913. I. 1806) fiir a => 1 folgt; die entapreebenden Werte 
fiir NaCl und KOI aind 13 und 9. Allgemein giiltig ist das Verdiinnungsgesetz 
nicht, denn beim KNOs wird n <T).

Fiir eine gesattigte LiCl-Lsg. findet man bei 18° dureb Eitrapolation n =  1,4 
und bieraua a  =  0,4; daaaelbe kann durch die Gleichung:

5 LiCl +  7H20  =  3LiCl-H ,0 +  2Li-.H20  +  2Cl'-H!0  
auagedriickt werden, die man in:

LiCl +  H„0 =  LiCl-H,O und LiCl-H20  +  H20  ^  Lr-H jO  +  Cr-H 30
zerlegen kann. Da aber die letzte Gleichung zu a 2 / (1 — Ci) =  K(li — n) fiihrt, 
kann das W. nicht ala H20  an der Rk. teilnehmen. Nimmt man dagegen an, daB 
Dihydrol, (HsO)j, die Ionisation bewirkt, daB also daa Gleichgewicht:

2LiCl-H,O +  (HaO)s 2Li‘-H10  +  2CI'.H20
beateht, so erhalt man nicht nur die richtige Form dea Yerdunnungageaetzea, son- 
dern findet auch die Yereinbarkeit deaaelben mit dem Maasenwirkungageaetz. Ein 
gleiches Ergebnia erhalt man bei der Annahme, daB Hydrol und Trihydrol nach: 
2(LiCl-2HsO) +  (HaO)3 +  HjO ^  2(Li'-2HsO) +  2Cl'.HaO +  (HsO)a wirken; Z  
muBte dann jedenfalls wegen der Anderung der Zua. des W. etwaa yeranderlich 
sein. Die Theorie der Ionisation durch fortschreitende Hydratation fiihrt demnach 
zu einem Verdiinnungsgeaetz von der Form dea Maasenwirkungsgeaetzea. (Journ. 
Chem. Soc. London 105. 1809—28. Juli. Hendon. N. W. St. Sw it h in s .) F ka n z .

W. J. Paw low , tiber die Ionisation der Gase durch Stop und das Ionisierungs- 
potential fiir positwe Ionen und negative Korpuskeln. Vf. untersuchte die Eigen- 
acbaft poaitiyer Ionen, in Gaaen negatiye Ladungen zu erzeugen, fur die ver- 
Bchiedenaten Geachwindigkeiten der Ionen. Ea erwies sicb ais wahrscheinlich, daB 
diese Erscheinung auf Ionisation durch StoB zuriickzufuhren ist. Daa Ioniaationa- 
potential fiir positive Ionen in Wasserstoff betragt etwa 10 Volt; es ist also von 
derselben GroBenordnung wie daa Ioniaationapotential fiir negatiye Korpuskeln, 
wenn die poaitiyen Ionen aua erhitzten Salzen stammen. Mittela einer neuen Ver- 
suchaanordnung wurden Measungen des Ionisationspotentiala fiir negative Korpus
keln ausgefiihrt, die fiir Wasserstoff u. Helium die Werte 11 u. 20 Volt ergaben. 
Ferner werden noch Beobachtungen iiber die Emission positiver Ionen aus erbitztem 
Natriumphosphat in Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff u. Helium mitgeteilt. (Proc. 
Royal Soc. London. Serie A. 90. 39S—411. 26/7. [21/5.*].) B u g g e .

C.-G. B edreag , Elektrisierung durch die X-Strahlen. In Fortsetzung fruherer 
Arbeiten (vgl. C. r. d. l’Acad. dea aciencea 157. 39; C. 1913. II. 842) zeigt Vf., 
daB der durch homogene X-Strahlen beim Auftreffen auf Metallelektroden erzeugte 
„radioelektrische Effekt“ in gewisser Hinsieht dem photoelektrischen Effekt analog 
ist; das Quadrat der groBten Geachwindigkeit der emittierten Elektronen ist der 
Freąuenz der einfallenden X-Strahlung proportional. (C. r. d. l’Acad. de8 sciences 
159. 169—71. [13/7.*].) B u g g e .
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A. van den B roek, Zu dem „Nachtrag zu dem Aufsatz von Br. K. Fajans: 
Die Radioelemente und das periodische System11. (Vgl. F a j a n s , Die Naturwiaaen- 
achaften 2. 543; sowie S. 603.) Vf. erortert die Bedeutung der von F a ja n s  an- 
gezeigten eiperimentellen Best. der „wirklichen11 At.-Geww. der Isotopen fiir daB 
Problem der Struktur der Atome. (Die Naturwiasenschaften 2. 717. 17/7. [19/6.] 
Gorsel. Niederlande.) B u g g e .

A. Fow ler, Serienlinien in FunkenspeJctren. (Baker-Vorlesung.) Vf. hat friiher 
(vgl. Monthly Notices Boy. Astron. Soc. 73. 62) eine Anzahl neuer Linien (̂ . 4686 usw.) 
entdeckt, die beim Durchgang starker Entladungen durch wasserstoflhaltiges Helium 
entstehen, mit Waaserstoff allein aber nicht auftreten. Im Laufe einer spateren 
Unters. (vgl. Proc. Boyal Soe. London. Serie A. 89 . 133; C. 1913. II. 1272) iiber 
das Funkenspektrum des Magnesiuma wurde erkannt, da8 die Linie X 4481 daa 
erate Glied einer Serie von ahnlichem Charakter darstellt. Vf. beweist, daB die 
Linie X 4686 und die zugehorigen anderen Linien eine Serie vom „Funkenserien- 
typ“ bilden, dereń Konstantę gleieh dem Yierfacben von R ydbergs N  iat. Sie ge- 
horen nicht zur selben Gruppe wie die BALMEEache Serie des Wasseratoffs, die 
dem „Bogentyp" mit der Serienkonstante N  angehort. Experimentelle Griinde 
aprechen dafiir, daB die „4686-Serie“ nicht dem Waaserstoff, aondem dem Helium 
zuzuaehreiben iat. Nach der Nomenklatur von L ockyer sind diese Linien ais 
Protohelium-Lmien zu bezeiehnen. Den nahen Beziehungen zwischen den Linien 
des Waaseratoffa und yerachiedenen Linien des Protoheliuma tragt die BOHKache 
Theorie dea Ursprunga dieaer Spektren Rechnung. Die Formeln, in denen p  und 
m nur ganze Zahlen sein konnen, sind:

WasserstoflE . . . n  =  Jf(l/p 2 — 1 /?n!); p  — 2 fur BALMEEache Serie
„  . , n , .. rp == 3 fiir „4686-Serie“Protohelium . . . n  =  N  (l p *—1 Im2): J . ... ” ,, .

=3 4 fur PiCKEKiNGsche Serie.

Die fiir N  u. N ' beobachteten Werte aind 109,675 und 438,879 ^  1,0. Nach 
Bohk steht das Yerhaltnis N /N ' in guter tJbereinstimmung mit den von ihm ab- 
geleiteten Formeln, wenn der Masse des Elektrons Rechnung getragen wird. Die 
Maaae dea Wasaerstoffatoms berechnet sich aus diesen W erten, bezogen auf die 
Masse des Elektrons, zu 1836 ^  12 oder — wenn die internationale Wellenlangen- 
akala zugrunde gelegt wird — zu 1855 i  12. — Das Linienspektrum des Wasser- 
stoffa beateht nach  A nsicht dea Vfa. nur aus der BALMERschen Serie und den 
entaprechenden Serien im Infrarot und im Schumannbereich. Da N  und 4 N  kon
stant sind, so folgt aua der BoHRschen Therie in bezug auf kompleiere Spektren, 
daB B o g e n sc r ie n  im allgemeinen von Atomen hervorgerufen werden, denen nur
ein Elektron durch die erregende Quelle entzogen worden ist, wahrend F u n k e n -
serien dann auftreten, wenn zwei Elektronen entfernt wurden. (Proc. Royal Soc. 
London. Serie A. 9 0 . 426—30. 20/7. [2/4.*] South Kensington. Imp. Coli.) B u g g e .

Anorganisclie Chemie.

M. Le B lanc und M. Volmer, Tritt bei der Belichtung von Chlorfoiallgas 
Ionisierung ein, und erfolgt unter der ionisierenden Wirkung von Eontgensłrahlen 
eine Beaktion von Chlorknallgas? tjber die Beantwortung der ersten Frage liegen 
in der Literatur abweichende Angaben yor. Die Vff. benutzen ein GlasgefaB, 
deasen Wandung mit Pt-Folie auagekleidet und mit 180 Volt aufgeladen ist. Eine 
isoliert eingefiihrte Elektrode fiihrt zum Elektrometer. Bei Belichtung mit einer 
Osramlampe wurde keine Ionisierung beobachtet, obwohl kraftige Rk. des belichteten
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Chlorknallgases einsetzte. Die entgegengeaetzte Behauptung yon KOm m ell (Ztschr. 
f. Elektrochetn. 17. 409; C. 1911. II. 262) muB also auf einem Verauchsfehler be- 
ruhen. Belichtet man daa Reaktionsgef&B mit intenaiyen Rontgenstrahlen, so tritt 
gleiehzeitig Rk. und Ionisierung ein. Aua dem Betrage der Rk. im Vergleich mit 
der Lichtreaktion geht hervor, daB die Vereinigung dea H mit dem Cl nicht durch 
eine katalytische Wrkg. der freien Elektronen hervorgerufen wird. (Ztachr. f. 
Elektrochem. 2 0 .494—97.1/8. [6/7.] Leipzig. Physik.-Chem. Inst. d. Univ.) Sackttr.

Iry in g  L angm nir und Cr. M. J. Mackay, Die Dissoziation des Wassersto/fs 
in Atome. Teil I. JExperimentelles. In friiheren Abhandlungen war gezeigt worden, 
daB H2 bei hohen Tempp. an Wolframdrahten in die Atome gespalten wird (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 34. 860. 1310; C. 1912. II. 1000. 2030). Dieae Yersa. werden 
weitergefiihrt, und daa Ergebnia wird aichergeatellt. Zu dieaem Zwecke wurden die 
Warmeyerluate beatimmt, die ein in verd. Gase befindlicher, mit bekannter Energie 
elektriach geheizter Wolframdraht erleidet. Dieaer Warmeyerluat setzt sich additiy 
zusammen aus dem Verlust durch Leitung u. Strahlung u. der zur Dissoziation des Gases 
notwendigen Energie. Die eratere Grofie kann theoretisch in ihrem Temperatur- 
yerlauf berechnet werden, und es ergab sich in Ns auch ein ganz normaler Tem- 
peraturverlauf. In ET, wird jedoch, beaondera bei niedrigen Drucken oberhalb 
1700° abaol., ein wesentlich hoherer Warmeyerluat beobachtet. Die Differenz uber- 
steigt um das 50—lOOfache die moglichen YerauchBfehler. In einer zweiten Ab- 
handlung soli die ąuantitatiye Beat. des Dissoziationagrades und der Diaaoziationa- 
warme mitgeteilt werden. Der friiher angegebene W ert fiir dieae letztere GroBe 
iat unrichtig. (ZtBchr. f. Elektrochem. 2 0 . 498—505. 1/8.; Journ. Americ. Chem. 
Soe. 36. 1708—22. Auguat. [15/6.] Research Lab. General Electric Co. Schenec- 
tady, N. Y.) S ack u k .

Theodore W . R icharda und M arshall W. Cox, Die Beinheit von geschmólzenem 
IAthiumperćhlorat und ihre Beziehung zu dem Atomgewicht des Silbers. (Vgl. 
R ic h a b d s , Cox, Chem. News 107. 267; C. 1913. II. 417.) Daa reinate Lithium- 
perchlorat zera. sich langsam zwischen 410 und 430° und aufierst schnell bei 450°. 
Aus den Veras. folgt, daB aua geschmólzenem LiC104 bei Tempp. von 300—450°

keine merklichen Spuren von W . 
ausgetrieben werden. Daa yer- 
wendete Salz wird auf besonders 
Borgfaltige Weise hergeatellt, bei 
der Schmelze wird der ganz feine 
Staub 8amt den entwickelten Spuren 
von Gaaen (Cl u. O) mit Luft durch 

einen porosen, unglaaierten „Pukal“-Zylinder geblasen, der poroae Zylinder ist mit 
AgCl an den das Salz enthaltenden Teil angeschmolzen, wie aus der Fig. 24 ersicht- 
lich ist. Der von R ic h a e d s  u . W il l a r d  (Journ. Americ. Chem. Soc. 32. 4; C. 1910.
I. 800) fiir daa At.-Gew. dea Ag =  107,871 angegebene Wert iat von den Vff. 
bestatigt. (Vortrag, gehalten auf dem 8. Intern. KongreB f. angew. Chemie 1912. 
25. 157.) (Journ. Americ. Chem. Soc. 36. 819—28. Mai. [6/3.] Cambridge, Masa. 
H a r v a rd  Uniy.) St e in h o r s t .

H enry  Bassett jnn . und H ugh S tott Taylor, Calciumnitrat. Teil III. Das 
Dreikomponentensystem: Calciwnnitrat-geloschter Kalk-Wasser. (Teil II: Journ. 
Chem. Soc. London 101. 576; C. 1912. II. 91.) Dem eraten Stiick der 25°-Iaotherme 
entspricht ais feste Phase Ca(OH)s, das mit was. Lsgg., welche weniger ala 44,5 g 
Ca(NOs)» in 100 g Lag. enthalten, im stabilen Gleichgewicht existiert; kleine Mengen

Fig. 24.
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Ca(NOa)a yerringern die Loslichkeit des Ca(OH)j, doch ist sie in sehr konz. Ca(N03)j- 
Lsgg. etwa dreimal so groB wie in W. Bis zu einem Gehalt von 57,5 g Ca(NOa)j 
in 100 g Lsg. bildet das basische Nitrat, Ca2Nj07-3Hj0, grofie Nadeln, bei hoheren 
Konzentrationen, bis 57,98 g, endlich daa Tetrahydrat, Ca(N03)s-4H20 , die feste 
Phase. Die von C am eron  und R obinson  (Journ. of Phyaical Chem. 11, 273; C. 
1907. II. 1481) angenommene Reihe feater Lsgg. exiatiert nieht. Bei 100° ist die 
groBte Loslichkeit des Ca(OH)2 in Ca(N03),-Lsg. etwa fiinfmal so groB wie bei 25°; 
bis 57 g Ca(NO„)s in 100 g Lsg. ist Ca(OH)2, bis 70,6 g Ca(N03)2 ist Ca2Ns0 7-2Hj0, 
bis 76,94 g CafNOa), ist C ajN jO ^/jH jO , u. bis 78,43 g Ca(N03)2 ist letzteres selbst 
die feste Phaae. Es ezistiert also nur das eine basische Salz Ca,Nj07, das mehrere 
Hydrate bildet. (Joum. Chem. Soc. London 105. 1926—41. August.) F r a n z .

Sergius Popow, Lber eine GesetzmafSigkeit in den IAnienspektren. Die Arbeit 
bringt im AnschluB an die Abh. von PASCHEN und BACK (Ann. der Pbysik [4] 39. 
897; C. 1913. I. 374) neue Messungen iiber die Spektren von Calcium, Strontium, 
Barium, Yttrium  und Lanthan im Zeemaneffekt. Auf die theoretische Verwertung 
kann im Referat nicht eingegangen werden. (Ann. der Physik [4] 45. 147—75. 
14/8. [23/4.] Tubingen.) Sa c k u r .

Gh W eisaenberger, tjber das Gleićhgewicht BaC03—H ,0. Die Loslichkeit des 
BaCOa ist mehrfach in W. bestimmt worden, aber steta mit abweichendem Erfolge. 
Dies liegt an dem auBerordentlich groBen EinfluB, den die Kohlensiiure auaiibt. 
Der Vf. arbeitet bei yolligem AusschluB dieses Gases in groBen Nickelkolben. 
Reines W. wurde siedend mit reinem BaCO^ gesattigt; dann wurde die Losung 
auf die gewiinachte Temperatur abgekiihlt, stehen gelassen und abfiltriert. In etwa 
21 Lsg. wurde daa geloste BaCOs mit H jS04 gefiillt und gewogen. Zwiachen 
14 und 38° ergab sich ein starkes Ansteigen der ao bestimmten Loslich
keit. Die erhaltenen Zahlen, z. B. 1,62 mg in 100 ccm, geben aber nicht die wahre 
Loalichkeit, da atets eine Hydrolyse gemaB der Gleichung C03"-1-H' =  HCOs' ein- 
tritt. Die wahre LSslichkeit, die kleiner ist, kann man aus Loslichkeitsbeatst. 
in Ggw. von OH'-Ionen erbalten. Das Minimum der Loslichkeit wird bei einer 
OH'-Konzentration von 1,25-10—5 OH' erreicht, bei starkerem Alkaligehalt tritt 
infolge doppelter Umaetzung eine Loslichkeitserhohung ein. Die wahre Loalichkeit 
dea BaBOs betragt bei 14° nur 0,432 mg; aie steigt mit der Temperatur yiel lang- 
samer ais die scheinbare, weil die Hydrolyse mit der Temperatur steigt. Die 
Loaungswarme berechnet sich zu ca. 4000 cal. (Ztschr. f. physik. Ch. 88. 257—70. 
4/8. [14/4.] Wien, Lab. f. anorg. Chem. Techn. Hochscbule). Sa c k u r .

Pr. F lade  und H. Koch, Beitrage zur Kenntnis der Passivitai (2. Mitteilung). 
EinflufS verschiedenartiger chemisćher Stoffe au f die Passivitat des Eisens (vgl. Zeitsehr. 
f. physik. Ch. 76. 513; C. 1911.1 .1777.) Nach friiheren Unterss. stellt sich beim ano- 
dischen Polariaieren von Fe in verd. HjSOj bei bestimmter Polarisation auch eine 
bestimmte Stromstarke ein; unterbricht man den Strom, so wird das Fe wieder 
aktiy, und zwar tritt der Potentialabfall bei einem bestimmten, fiir den paaaiyen 
Zustand charakteristischen Umschlagspunkte ruckweise ein. In der yorliegenden 
Mitteilung untersuchten die Vff. den EinfluB gewisBer Zusatze źum Elektrolyten 
auf die Lage des Umschlagspunktes und auf die charakteristische Stromstarke. Wird 
der paaaiye Zustand durch die Oberflachenbeschaffenheit der Elektrode bedingt, 
so sollte man annehmen, daB oberflachenaktive Stofie, wie die hoheren Alkohole, 
den Umschlagspunkt stark beeinflussen. Dies ist jedoch durehaus nicht der Fali. 
Schwache organische SS., wie Buttersaure etc., yerschieben den Umscblagapunkt 
nach der unedlen S. bin, wahrend man yon H’-Ionen, die bekanntlich den Eintritt
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der Aktivitat begunstigen, das Gegenteil erwarten sollte. Die Ursache dieser Er- 
scheinung ist noch nicht aufgeklart. Osydationsmittel begunstigen, wie bekannt, 
die Passiyitat; deswegen verschiebei> sie den Umschlagspunkt naeh der unedlen 
Seite. Reduktionsmittel wirken im entgegengesetzten Sinne, manche sind jedoch 
ohne EinfluB. Wasserstoffsuperoiyd beeinfluBt den Umschlagspunkt wie ein Oxy- 
dationsmittel, wirkt aber auf die charakteristische Stromstarke wie ein Reduktions- 
mittel. Halogenionen machen passive Elektroden aktiv, jedoch erst nach einer ge- 
wissen Induktionszeit. (Zeitschr. f. physik. Ch. 88. 307—20. 4/8. [14/4.] Chem. 
Inat. der Univ. Marburg.) Sa c k u r .

E dw in F. N orthrup, Widerstand von reinem Silber in festem und gesćhmólzenem 
Zustand. (Vgl. Journ. Franklin Inst. 177. 287; C. 1914. I. 2034.) Vf. bestimmte 
den Widerstand des Silbers in Form eines Drahtes bei Tempp. zwischen 20 und 
60° in einem Olbad, sowie in einem Temp.-Bereich von 20—1340° in einem Be- 
halter aus Magnesit und Alundum. Fiir das Temp.-Gebiet von 20—60° nimmt der 
Widerstand mit der Temp. linear zu. Die Messungen bei 20—960° zeigen aber, 
daB die Kurve fiir den Widerstand des festen Silbers leicht lconvex nach der 
Temp.-Achse ist. Beim F. nimmt der Widerstand plótzlich von 8,5 auf 16,6 Mikro-

ohm zu. Im geschmolzenen Zu
stand ist das Silber durch eine 
lineare Zunahme seines Wider- 
standes vom F. bis zur Hochst- 
temperatur (1340°) cbarakterisiert. 
(Journ. Franklin Inst. 178. 85 bis 
87. Juli. Princeton. N. J. P alm er  
P hy3. Lab.) B ug ge .

B. Bogitch., Ternare Zink-Silber- 
Blei-Legierung. Vf. untersuchte die 
Verteilung von Zink, Silber u. Blei 
in den zwei Schichten, die man 
beim ZuBammenschmelzen dieser 
drei Metalle bei der Temp. der 
Festwerdung der oberen Schicht 
erhalt. Die Ergebnisse stellt die 

Fig. 25. nebenstehende Fig. 25 dar, bei der
A  das Gebiet der beiden ubereinan- 

derliegenden Schichten ist, und B  denjenigen Mischungsverhiiltnissen entspricht, 
in denen die drei Metalle ohne Seigerung eiistieren konnen. (C. r. d. l’Acad. des 
sciences 159. 178—80. [13/7.*].) B ug g e .

Organische Chemie.

G. B red ig , Zur ćhemisćhcn Kinetik der Ameisensaurebildung. Die B. der 
Ameisensaure aus CO und Alkalilsg. ist besonders von H aber  mit W e b e r  und 
F on d a  studiert worden. (Dissertationen Karlsruhe 1908 u. 1910.) In Fortsetzung 
dieser Arbeiten hat der Vf. die Beaktionsgeschwindigkeit dieser Rk. in verschie- 
denen starken und sehwachen Basen unter erhohtem Druck zwischen 50 und 80° 
untersucht. Die hierzu benutzte Druckbombe ist bereits von den Mitarbeitem 
St u c k e r t  und E n d e r l i beschrieben worden. (Ztschr. f. Elektrochem. 19. 570; 
C. 1913. II. 733.) Bei starken Basen wachst die Geschwindigkeitskonstante nicht
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proportional mit den OH'-Konzentrationen, sondern rascher, andererseits zeigt der 
Vergleich von starken und schwachen Basen, daB sie doch im wesentlichen durch 
die OH'-Konzentration bedingt ist. Eine quantitative Erklarung ergab sich unter 
der Annahme, daB sowohl die Ionen OH' wie die ungespaltenen Molekeln der 
Basen mit dem CO in Rk. treten, und zwar ist ebenao, wie es Sn e t h l a g e  fur die 
katalytische Wirksamkeit der SS. gefunden hat (Ztsehr. f. physik. Ch. 85. 211;
C. 1912. II. 480) die Wirksamkeit der ungespaltenen Molekeln um so groBer, je 
starker die Base ist. (Ztsehr. f. Elektrochem. 20. 489—92. 1/8. [23/5.*] Vortr. 
Hauptyers. Deutsche Bunsengesellsch. Leipzig-Karlsruhe.) SACKTJE.

L. M ichaelis, Naćhtrag m  den Sauredissoziationskonstanten der Kohlenhydrate. 
Die friiher von L. Mic h a e l is  u. P. R ona  (Biochem. Ztsehr. 49. 232; C. 1913. I. 
1668) angegebene Sauredissoziationskonstantc der Maltose hat sich ais zu hoch 
herausgestellt, da das benutzte Praparat noch nicht ganz rein war. Neue Unterss. 
an einem sorgfaltig gereinigten und aus A. umkrystallisierten Praparat ergaben 
einen Durchschnittswert von 9,0 ■10-13. Die Saurenatur der Maltose ist also, wie 
zu erwarten, gleich oder sogar et was groBer ais die der reduzierenden Mono- und 
Disaccharide. (Biochem. Ztsehr. 65. 360—62. 18/7. [11/6.].) R ie s s e r .

B aw a K a rta r  Singh, Studien iiber substituierte ąuaternare Azoniunwerbindungen 
mit einem asymmetrischen Stickstoffatom. Teil II. Spaltung des Phcnylbenzylmethyl- 
azoniumjodids in optisch-aktive Komponenten. (Teil I : Journ. Chem. Soc. London 
103. 604; C. 1913. II. 251.) d,l-Phcnylbenzylmethylazoniumjodid, C14H17NtJ  =  
C7H7»N(CH3)(C6H6)J'N H S, aus 20 g Phenylbenzylhydrazin und 15 g CH3J  oder aus 
25 g Phenylmethylbydrazin und 45 g Benzyljodid in A. bei 0°, weiBe Krystalle aus 
A., F. 122° (Zers.) nach yorherigem Rotwerden, 1. in Methylalkohol, wl. in A., Chlf., 
swl. in k. W., unl. in Bzl., A. — C14Hi7N2C1, farblose Prismen, F. 158—159° (Zers.), 
sil. in W ., A., unl. in Bzl., A. — (C14Hi7Ni)sPtCI6, orange Nadeln aus verd. HC1, 
F. 162° (Zers.), unl. in k. W. u. organischen Fil. — CUH17N2-AuC14, gelbe Prismen 
aus verd. HC1, F. 134° (Zers.), unl. in k. W. — Saures Ferroeyanid. (C14H17Na)3H5 • 
[Fe(CN)e]j, weiBer Nd., zers. sich allmablich beim Erhitzen, fast unl. in W. und 
organischen Fil. — Saures Ferricyanid, (C14H17N2)2HFe(CN)e, gelbe Prismen mit 
1H20, F. 140° (Zers.), 1. in W., Methylalkohol, unl. in Chlf., A. — (CI.tHi7Nj)1HgJ4, 
farblose Prismen aus Methylalkohol, F. 135—136° (Zers.), sil. in Aceton, zl. in 
Methylalkohol, wl. in k. A., unl. in A., W. — C14H17N2-HgJ3, gelbe Prismen aus 
A., F. 128—129° (Zers.), sil. in Aceton, Methylalkohol, wl. in A., unl. in A., Chlf., 
W. — Pikrat, C14H17N2-C0H3O7NS, gelbe Prismen aus A., F. 152° (Zers.), sil. in 
Aceton, zl. in Methylalkohol, wl. in k. A., Chlf., unl. in A., W. — Das Azonium- 
hydroxyd ist ein Btark basisches Ol, das beim Erhitzen in A. in Methylalkohol u. 
Phenylbenzylhydrazin zerfallt, das das saure Ferroeyanid, (C13HtłN2)jH4Fe(CN)6- 
2HsO, weiBer Nd., zers. sich allmahlich beim Erhitzen, unl. in W., 1. in A., liefert.
— Ferroeyanid des Phenylmethylhydrazins, (C7H10Nj)4H4Fe(CN)8, farblose Prismen 
mit 1H20, zers. sich, ohne zu schm., 1. in k. W., wl. in A.

Die Spaltung des d,l-Phenylbenzylmethylazonium-d-campher-^-sulfonats, 
C14HI7Nj • C10H15O4S , F. 170-171°, sil. in Methylalkohol, Chlf., zl. in W ., A., wl. 
in Bzl., unl. in A., durch Fallung aus k. Methylalkohol mittels A. gelingt nur 
teilweise, da in der Lag. eine feste Lsg. der Komponenten zuriickbleibt; man erhśilt 
das d-Phenylbenzylmethylazonium-d-campher-/J-Bulfonat, F. 176—177°, [«]D29-30 == 
—)—38,4° (0,1037 g in 19,9 ccm W.). — Auf gleiche Weise erhalt man aus d,l-Phenyl- 
benzylmetbylazonium-d-c-bromcampher-^-sulfonat, C14HI7N2 • Ci0HI4O4BrS, F. 173 
bis 175°, nur einen Teil des Salzes der d-Base, F. 197°, zl. in Methylalkohol, W., 
unl. in A., Bzl., [cz]D24 == —1—78,6° (0,1111 g in 19,9 ccm Methylalkohol), =  —[-86,58°



1188

(0,1215 g in 19,9 ccm Chlf.); daa Salz der l-Baae war nicht rein. — Salze dea 
d-Phenylbenzylmethylazoniums: Jodid, weiBe Prismen, F. 114° (Zera.), [«]D28 =  
—f—28,89° (0,2022 g in 19,9 ecm Methylalkohol). — Pikrat, Cl4H17N2.C„H20 7N3, gelbe 
Prismen aua A. -j- A., P. 146—147°, [«]D25 =  -(-20,27° (0,1055 g in 19,9 ccm Methyl
alkohol), [ « y ‘-5 =  +57,55° (0,0415 g in 19,9 ccm Chlf.). -  (C,4H17N2)2HgJ4, P. 128 
bia 129° (Zera.), [«1D26 =  +16,0° (0,2364 g in 19,9 ccm Aceton). — C14H17N2‘H gJ3, 
P. 124° (Zera.), [cc]D26 —  -j-ll,0S° (0,1437 g in 19,9 ccm Aceton). — (C14H17Na)aPtCJ6, 
P. 154° (Zera.), unl. — CuH17N2-AuC14, P. 128—129°, 11. in Methylalkohol, A., wl. 
in Chlf., unl. in W., A., [«]D24’6 =  —{—14,48° (0,1237 g in 19,9 ccm Methylalkohol). — 
Mutarotation war nicht zu beobachten.

Phenyldibcnzylazoniumjodid, Gj0HaiN3J  =  C6H5- N(C7H7)2J  • NH2, aus 16 g Phenyl- 
benzylhydrazin u. 18 g Benzyljodid in k. A., Krystalie aua A., P. 133—134° (Zera.),
1. in h. A., awl. in W., unl. in A. — CJ0H21N2-AuC)4, gelbe Priamen aus Methyl
alkohol, P. 147—148° (Zera.) — (CjoH^N^PtCIe, braune Nadeln aua A., P. 151° 
(Zera.), unl. in W ., k. A. — Phenyldimethylazoniumjodid, CSHI5NSJ  =  CeHs• 
N(CH3)sJ*NH2, aus 12,2 g Phenylmethylhydrazin und 15 g CH3J  in k. A., farbloae 
Prismen, F. 126° (Zera.), sil. in Methylalkohol, zl. in W ., wl. in A., unl. in Chlf., 
A., Bzl. — C8H13Nj-C1, P. 187—188° (Zera.), hygroskopiach, 11. in A., W. — 
(C9H13Nj)2PtC]fl, gelbe Prismen aus W ., F. 158—159° (Zera.), wl. in k. W., unl. in 
A. — C8H13N2-AuC14, gelbe Priamen aua W., P. 123—124° (Zers.), 1. in A., wl. in 
k. W. (Journ. Chem. Soc. London 105. 1972—87. August. Bengal. Indien. Dacca. 
Dacca College. Chem. Lab.) F r a n z .

C. S. Mummery, Morphohgische Untersuchung von Benzolderivaten. VI. p-Sulfo- 
derivate von Chlor-, Brom-, Jodbenzol und Benzonitril. (Vgl. II. Mitteil.: COLGATE, 
R o d d , Journ. Chem. Soc. London 97. 1585; C. 1910. II. 1374.) Vf. ermittelte die 
kryatallographiachen Konstanten folgender Verbb.: p-Chlorbenzolsulfocłdorid (mono- 
symm.), p-Chlorbenzolsulfobromid (monosymm.), p-Chlorbenzolsulfamid (monoaymm.)j 
p-Chlorbenzolsulfo-p-toluidid (triki.), p-Brombenzolsulfochlorid (monosymm.), p-Brom- 
benzolsulfamid (monosymm.), p-Brombenzolsulfanilid, p-Jodbenzolsulfochlorid (mono
symm.), Benzonitril-p-sulfosaure (Darat.: aus Diazobenzolaulfosaureanhydrid und 
Cuprokaliumcyanid in der Kalte und Ansauern mit HC1), p-Benzonitrilsulfochlorid 
(rhomb.), p-Benzonitrilsulfamid (rhomb.), p-chlorbenzolsulfosaures Magnesium (C6H4C1- 
S03)aMg'6H,20  (monosymm.), p-brombenzolsulfosaures Magnesium (C6H4BrS03)sMg. 
6H 20 , monosymm.), p-jodbenzolsulfosaures Magnesium (C6H4JSOs)2Mg-6HsO (mono
symm.). — Im Palle der Sulfochloride und Sulfamide sind die krystallographischen 
Konstanten abnlicher Verbb. (C1-, Br-, J-Verbb.) praktisch identisch. (Proc. Royal 
Soc. London. Serie A. 9 0 . 455—62. 20/7. [25/6.*].) B u g g e .

Robinson Percy Foulds und R obert Robinson, Einige Derivate des Safrols. 
6-Nitrosafrol, C10H9O4N (I.), aus 40 g Safrol in 160 ccm Eg. und 32 g HN03 
(D. 1,42) in einer Kaltemischung in 2 Stdn., gelbliche Nadeln ans A. -f- PAe., 
F. 25°, 11. in organischen Pil. auBer PAe. — 6-Nitropipcronijlessigsaure, C9H70 6N, 
aua 9 g 6-Nitrosafrol in 60 ccm Aceton und 30 g KMn04 in 600 ccm W., gelbliche 
Blattehen aus W ., P. 183°; laBt sich nicht weiter oxydieren, waa nach W e r n e r  
durch die Yalenzyerteilung unter dem EinfluB des NOs erklart werden kann; liefert 
beim starken Erhitzen mit Glycerin 6-Nitropiperonylmethan, daa auch aus dem 
Kondensationsprod. von Nitropiperonal mit Hippursaure bei der Zers. mit Alkali 
entsteht, womit die 6-StelluDg des NOj bewiesen ist. — 6-Amino safrol, C10Hu O,N, 
aua 5 g 6-Nitroaafrol, 20 ccm konz. HC1 u. 12 g granuliertem Sn auf dem Waaaer- 
bade, farblosea Ol, Kp.16 168°, erstarrt in einer Kaltemischung, 11. in organischen 
Fil., et waa 1. in W ., mit Dampf wenig fluchtig; yerharzt an der Luft; die Salze
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sind wl. — Safrolazo-fl-naphthol, aus Safroldiazoniumchlorid und (9-Naphthol in 
Ggw. von Natriumacetat, tief rote, griin glanzende Nadeln aus Eg., F. 166—167°. — 
6-Acetylamiriosafrol, CISH1S0 SN , aus gleichen Raumteilen Aminosafrol und Acet- 
anhydrid, farblose Nadeln aus Methylalkohol, F. 163°, wl. in A. — 6-Acetyla.mino- 
safroldibromid, C,aH130 3NBra =  CH,<^(0)j]>C8Ha(NH* CO • CH3)- CH2 • CHBr- CH2Br, 
aus 5 g Acetylaminosafrol, in 30 ccm Chlf. fein aufgeseblammt, und 3,7 g Brom in
2,5 ccm Chlf., farblose Nadeln aus A., F. 191°, wl. in A., A., Chlf.

.O rC ^C H 5-CH :CH a „ „  ^ O f O Y ^ C H ,  _  ,0
CH» < 0 L L J n 0  C H l< o l n l J c H  CH< C |I IL

NH

6,7-Methylendioxy-2,3-dimethyJchinolin, CiaHu OaN (II.), aus 5 g 6-Acetylamino- 
safrol beim Kochen mit 20 ccm P0C18 in 5 Min., gelbliches Ol; Pikrat, ClaHu OaN* 
C0H3O7Na, kanariengelbe Priamen aus Aceton, F. 170° (Zers.) nach dem Dunkel- 
werden bei 165°. — 5,6-Methylendioxy-2-methylindol, C10H9OaN (III.), aus 10 g
6-Acetylaminosafroldibromid in 100 ccm A. bei 74-stdg. Kochen mit 40 ccm 50%ig. 
wss. KOH, farblose Nadeln aus PAe., F. 152°, 11. in organischen Fil. auBer PAe.; 
zeigt groBe Ahnlichkeit mit 2-Methylindol. — Anliydrokotarnin-5,6-methyIendioxy- 
2-methylindol, CaaHa,0 6N2 (IV.), aus 3 g Kotarnin und 4 g 5,6-Methylendioxy-2-

methylindol in 15 cem A. bei mehr-
jy  C3H60 8-CH-------- C---------C6Hj<^q^>CHj stiindigem Stehen, farblose Nadeln

' o h ,----N(CH„) C(CH3).Ń H  aus A- mit Krystallfliissigkeit,
F. 130-135° (Gasentw.), oder Na

deln aus Bzl., F. 207° (Zera.), 11. in Bzl., Chlf., Aceton, wl. in A., PAe.; wird 
beim Kochen mit Eaaigsiiure in die Komponenten zerlegt; da die Indolrkk. erst 
nach der Hydrolyse eintreten, diirfte die Kondensation in der ^-Stellung des Pyrrol- 
ringes erfolgt sein, was damit iibereinstimmt, daB 2,3-Dimethylindol sich nicht mit 
Kotarnin kondensiert. Demnach wird dem AnhydroTcotarnin-2-methylindol (Journ. 
Chem. Soc. London 103. 361; C. 1913. I. 2040) eine analoge Konstitution zu 
geben sein.

Isosafról gibt in Chlf. mit uberschiissigem Brom Bromisosafroldibromid mit 
einem Br im Ring; dagegen entsteht in CS2 in normaler Weise Isosafroldibromid, 
das bei der Dest. unter vermindertem Druck in HBr u. Bromisosafrol, C10H0OsBr =  
CHs,<(0)s> C 6H3 • CBr : CH■ CH3 oder CHa< (0 )a> C 6H3 • CH : CBr• CH3, Ol, Kp.15 145 
bis 150°, zerfallt. — Piperonylallylen, C10H8O2 =  CHa<^(0)2̂ >C6H ,'C : C-CH3, aus 
9 g Bromisosafrol, 14 ccm Methylalkohol und 7,5 g KOH bei 125° in Stdn., 
farblose Prismen aus PAe., F. 42—43°, Kp. 141°, sil. in organiachen FIL; liefert 
(5 g) bei 3-8tdg. Kochen mit 60 ccm A., 60 ccm W. u. 20 ccm HjSO* 3,4-Metłiylen- 
dioxypropiophenon, CHa<[(0)a> C aH3-C 0'C H a-CH3, Nadeln aus verd. A., F. 38°. 
(Journ. Chem. Soc. London 105. 1963—72. August. Manchester. Sydney. Uniw.)

F r a n z .

A lfred Senier und R osalind C iarkę, Studien iiber Phototropie und Thermo- 
tropie. T e il IV. o-Nitrobenzalarylamine und ihre Photoisomerisation. (Teil III: 
Journ. Chem. Soc. London 101.1950; C. 1913.1. 402.) Die aus o-Nitrobenzaldehyd 
und Arylamin in A. leicht entstehenden o-Nitrobenzalarylamine sind samtlich ther- 
motrop u. zum Teil phototrop; die meiaten von ihnen verwandeln sich bei langerer 
Einw. des Sonnenlichtes in nichtreyersible, dimorphe Formen, welche aber in der 
Nahe des F. wieder in die ursprunglichen Formen iibergehen. Bei langer Belich
tung der Lsgg. in Bzl. werden fast alle o-Nitrobenzalarylamine in die isomeren 
o-Nitrosobenzanilide (Sa c h s , K e m p f , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 35. 2704; C. 1902.
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II. 636) umgelagert, von denen aber oft nur sehr kleine Mengen isoliert werden 
konnten. — o -Nitiobenzalanilin, ts 0 2 • C0H4 • CH : N • C6IIS, bei tiefen Tempp. ther
motrop; die tiefer gefarbte, dimorphe Form schm. 2° niedriger ais die urspriingliehe.
— o-Nitrobenzal-o-toluidin, Cu H120 2N2 — N 03-C9H4-CH : N-C8H4-CH3, F. 81—81,5° 
(korr.), ist bei tiefen Tempp. thermotrop; die rotbraune, dimorphe Form schm. 4° 
niedriger; aus der Lsg. in Bzl. scheidet sich im Lieht o-Nitrosobenzo ■ o - toluidid, 
NO-CaH4■ CO-NH-C0H(• CH3, zers. sieh bei 140°, ab. — o-Nitrobenzal-m-toluidin, 
CI4H120 2N2, gelb, F. 52—53°, wird bei tiefen Tempp. fast farblos; die tiefrote, 
dimorphe Form schm. 3° tiefer; o-Nitrosobenzo-m-toluidid wurde nicht isoliert.— 
o-Nitrobenzal-p-toluidin, C14HI20 2NS) gelb, F. 73—74° (korr.), bei tiefen Tempp. 
thermotrop; die tiefbraune Form schm. 1—2° tiefer; aus der Lsg. in Bzl. scheidet 
sich bei mehrwochentlicher Belichtung o-Nitrosobenzo-p-toluidid, zers. sich bei 
160°, ab.

o-Nitrobenzal-o-ckloranilin, C13H90 2N2C1 =  N 02-C8H4-CH : N*C6H,Cl, gelb, 
F. 116,5° (korr.), bei tiefen u. hoheren Tempp. thermotrop, schwach phototrop; bei 
langerer Belichtung entsteht die ziegelrote Form, die 2° tiefer schm.; B. der Nitroso- 
verb. war nicht zu beobacbten. — o-Nitrobenzal-m-chloranilin, CI3H0O2N2Cl, creme- 
farbige Nadeln aus A., F. 77—78° (korr.), bei tiefen Tempp. thermotrop, schwach 
phototrop; die tief ziegelrote Form schm. 1° tiefer; o-Nitrosobenzo-in-chloranilid, 
Pulver, F. oberhalb 145° (Zers.). — o-Nitrobenzal-p-ćhloranilin, C13H90 2N2C1, gelb, 
F. 92,5° (korr.), bei hoheren und tiefen Tempp. thermotrop; die braunliche Form 
schm. 2° niedriger; o-Nitrosobenzo-p-chloranilid, CI3H90 2N2C1, farblos, zers. sich ober
halb 170°. — o-Nitrobenzal-o-bromanilin, C13H90 2N2Br =  N 02'C 6H4*CE[: N*C6H4Br, 
citronengelbe Nadeln, F. 118,5—119° (korr.), bei tiefen Tempp. thermotrop; die 
ziegelrote Form schm. 4° tiefer und verwandelt sieh schon unterhalb F. in die 
gelbe. — o-Nitrobenzal-m-bromanilin, Ci3H90 2N2Br, gelb, F. 77—78°, bei tiefer Temp. 
thermotrop, bei gewohnlicher Temp. phototrop; die hellbraune Form schm. 1° tiefer; 
das isomere o-Nitrosobenzo-m-bromanilid zera. sich bei ca. 140°. — o-Nitrobenzal:p- 
bromanilin, CiSH90 2N2Br, gelbe Priamen, F. 99° (korr.), bei tiefen Tempp. thermo
trop, aehr schwach bei hoheren; die tiefer gefarbte dimorphe Form hat denselben 
F .; o-Nitrosobenzo-p-bromanilid zers. sich oberhalb 170°.

o-Nitrobenzal-o-aminophenol, C13H,0O3N, == NOs ■ C6H ,■ CH : N ■ C8H4• OH, gelbe 
Nadeln, F. 107,5° (korr.), bei tiefen Tempp. thermotrop; die tiefbraune, dimorphe 
Form schm. 2° tiefer; o-Nitrosobenzo-o-oxyanilid schm. nicht unter 200°. — o-Nitro- 
benzal-m-aminophmol, C13H10OsN2, gelbe Prismen, F. 106,5—107,5° (korr.); bei tiefen 
Tempp. thermotrop; die dimorphe Form schm. 2° tiefer; o-Nitrosobenzo-m-oxyanilid 
schm. nicbt unter 200°. — o-Nitrobenzal-p-aminophenol, F. 163° (korr.), bei hoheren 
Tempp. thermotrop, nur schwach bei tiefen; o-Nitrosobenzo-p-oxyanilid, zers. sich 
oberhalb 159°. — o-Nitrobenzal-o-anisidin, Cu H,20 3Na — N 02 ■ C,.H4• CH : N • C0H4• 
OCH3, gelb, F. 64,5—65° (korr.), thermotrop bei tiefen Tempp.; die braune, dimorphe 
Form hat denselben F. — o-Nitrobenzal-m-anisidin, CMHn 0 3N2, gelb, F. 74—75° 
(korr.), bei tiefer Temp. thermotrop; die rote, dimorphe Form schm. 2° tiefer. — 
o-Nitrobenzal-p-ayiisidin, Cu H120 3N2, gelb, F. 80—81° (korr.), bei tiefer Temp. ther
motrop, nur schwaeb bei hoher; die tiefbraune Form schm. 1—2° niedriger; 
o-Nitrosobenzo-p-anisidid schm. dicht unter 200°. — o-Nitrobenzal-o-aminobenzoesaure, 
Krystalle aus Xylol, F. 176° (korr.), bei tiefer Temp. thermotrop; die dimorphe 
Form schm. 1—2° niedriger; liefert nur Spuren der isomeren Nitrosoverb. —
o - Nitrobenzal - m - aminobenzoesaure, C14H10O4N2 =  N 02 • C5H4 • CH : N • C0H4 ■ COaH, 
gelbliche Nadeln aus Aceton, F. 225° (korr.) unter Zers., 1. in A., Chlf., swl. in 
Bzl., A., unl. in PAe., schwach thermotrop bei tiefer Temp.; die ziegelrote, dimorphe 
Form verwandelt sich bei 110° in die gelbe. — o -Nitrobenzal-p- aminobenzoesaure, 
CI4H10O4N2, gelbe Prismen aus A., zers. sich oberhalb 230°, wl. in Chlf., swl. in A.,
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unl. in Bzl., PAe., bei hohen und tiefen Tempp. thermotrop; die gelbgrune Form 
schm. unterhalb 230° unter Zers.

o-Nitrobenzal-o-4-xylidin, C15HI40,N a =  NOs"C6H4-CH : N ■ C6H,(CH3),, gelb, 
F. 85° (korr.), bei tiefer Temp. thermotrop; die dimorphe Form ist gelbgriin; 
o-Nitrosobenzo - o - 4 - xylidid, F. ca. 170° (Zers.). — o-Nitrobenzal- m - 4 -aylidin, 
C16Hu OaNa, gelb, F. 83° (korr.), bei tiefer Temp. thermotrop, phototrop; die di
morphe Form achm. 1—2° tiefer; o-Nitrosobenzo-m-4-xylidid zers. sich bei ca. 150°.
— o-Niirobenzal-p-xylidin, CI6Hu OsN2, gelb, F. 75° (korr.), bei hoher und tiefer 
Temp. schwaeh thermotrop; die tiefgefarbte, dimorphe Form schm. 6° tiefer; 
o-Nitrosobenzo -p  - xylidid, F. ca. 125° (Zers.). — o-Nitrobenzal - a  - naphthylamin, 
C17HlsOaN3 =  N 05-C6H4.CH :N -C 10H7, gelb, F. 118—118,5° (korr.), bei hoherer 
und tiefer Temp. thermotrop; die tiefer gefarbte Form hat denselben F .— o-Nitro
benzal-@-naphthylamin, gelbe Krystalle aus PAe., F. 95—96° (korr.), bei tiefer 
Temp. thermotrop, schwach bei hoherer; die tiefbraune Form beginut bei 5° tiefer 
zu schm. — o-Nitrobenzal-ijJ-cumidin, C16H160 2Nj =  NOj-CoH^CH : N • G6H,(CH8)3, 
gelb, F. 112,5—113,5° (korr.), bei hoherer und tiefer Temp. thermotrop; die gelb- 
braune Form schm. 1—2° niedriger. — B i - o - nitrobenzalbenzidin, CjBH190 4N4 == 
(*C6H4-N : CH‘C6H4'N 0 2)a, aus Benzidin u. 2 Mol. o-Nitrobenzaldehyd in A., gelbe 
Prismen aus Chlf., F. 231,5—232,5° (korr.), 1. in Bzl., wl. in A., swl. in Aceton, 
fast unl. in PAe., thermotrop bei hoherer Temp., schwach bei tiefer; die tiefgelbe, 
dimorphe Form sehm. niedriger.

Mono-o-nitrobenzal-o-phenylendiamin, C18Hu O,N8 =  N02• C6H4• CH : N • C6H4• 
NH3 oder N 03'C 6H4-CH<3NH)2̂ >C6H4, aus o-Phenylendiamin und 1 oder 2 Mol. 
o-Nitrobenzaldehyd in A., rote Nadeln aus A., F. 93—94° (korr.), bei hoherer und 
tiefer Temp. thermotrop, gegen Licht unempfindlich; Mono-o-nitrosobenzo-o-phenylen- 
diamid, schwach gefarbtes Pulver, F. oberhalb 210°. — Bi-o-nitrobenzal-m-phenylen- 
diamin, C20Hu O4N< =  CeH^-N : CH-CoHj-NO^s, aus m-Phenylendiamin u. 2 Mol. 
o-Nitrobenzaldehyd, citronengelbe Nadeln aus Aceton, F. 141,5°, 1. in A., Bzl., 
Chlf., wl. in A,, swl. in PAe., bei hoherer und tiefer Temp. schwach thermotrop; 
die braungelbe, dimorphe Form sehm. 1—2° tiefer; Di-o-nitrosobenzo-m-phenylen- 
diamid, F. oberhalb 200°. — Di-o-nitrobenzal-p-phenylendiamin, CJ0HmO4N4, tief
gelbe Nadeln aus A., F. 214,5° (korr.), 1. in Chlf., fast unl. in A., bei hoherer und 
tiefer Temp. thermotrop; die griinlichbraune, dimorphe Form geht bei 150° in die 
gelbe iiber. — Mit hoherer Temp. ist eine dicht unter F ., mit tiefer Temp. die 
des festen C03 gemeint. (Journ. Chem. Soc. London 105. 1917—25. August. Gal- 
way. Univ. College.) F ran z .

Gh B a rg e llin i und L ydia  M onti, Chalkone und Hydroclialkone. IV. M it- 
te ilu n g . (III. Mitteilung s. B a r g e l l in i und Ma k t e g ia n i, Gazz. chim. ital. 42.
II. 427; C. 1913. I. 295.) Die Reduktion der Chalkone zu den Hydrocbalkonen 
erfolgte durch Durchleiten eines Wasserstoffstromes durch die Palladiumschwarz 
enthaltende alkoh. Lsg. des Chalkons bis zur Entfarbung oder besser dureh Schiitteln 
der Chalkonlsg. mit Palladiumschwarz in Wasserstoffatmosphare unter leichtem 
Druck, bis das Gas nicht mehr absorbiert wurde. Durch Messen des ubrigbleiben- 
den Gasvolumens im zweiten Falle konnte die Rk. leicht quantitativ verfolgt werden. 
Auch das Dioiybenzalcumaron (I.), das eine den Chalkonen gewissermafien analoge 
Struktur besitzt, wurde dieser Reduktion unterworfen. Es wird auch hier nur die am 
Benzalrest sitzende Doppelbindung hydriert, die CO-Gruppe dagegen nicht angegriffen.

E ip e r im e n te l le r  T e il. 2'-Oxy-4'-methoxychalkon, Senzalpaonol, C16H14Oa 
(II.), nach der Methode von E m ilew ic z  und y. K o s ta n ec k i (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 31. 698 u. 32. 311) durch Zufugen von 50°/0ig. wss. NaOH zu einer alkoh. 
Lsg. yon Benzaldehyd und Paonol. Gelbe Krystalle aus A., F. 106—108°. —
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2'-Oxy-4'-met?wxyhydrochalkon, C16H,80 3 (Formel analog II. statt: —CH—CH— ist 
zu setzen: —CH2• CHa—). WeiBe Nadeln aus w. A., F. 103—104°; U. in A., A., 
Aceton, Chlf., Bzl. und Essigsaure. Die gleiche Verb. wird a u eh erhalten, wenn 
man Hydrozimtaaure mit Eesorcin in Ggw. von Zinkchlorid kondensiert und das

c„H5
CH, ~)>-CO—C H =C H -<^ \

OH

III. CHa- 0 - < (  ^ > - C O - C H = C H - /  y ~ 0

CHS-Ó Ó— CH,

CH3-0

IV. CH3- 0 -< ^  ^ > -C 0 -C H = C H -< ^  \ - o

CH3.Ó O— CH2

CHs-0

V. c h 8-o - < /  \ - C O - C H = C H - < ^  \ - 0

c h 3-ó o — c h 2

VI. CHs.O -< ^  ^ > - C O - C H = :C H - /  ^ > - 0

CH3-Ó Ó-CH, O— CH.

VII. CB. , -0— '>—CO—CH—CH— \

CH8-0  OH 
CHs-0  0  S

I C H - /  \  H q f ^ N ,C - C O — CH=CH—/  \ - 0
HclLi^lCH X- J _ CH2

erhaltene Prod. mit Dimethylsulfat yerathert (vgl. dazu Vf., Ma e a n t o n io , Gazz. 
chim. ital. 38. II. 514; C. 1908 . II. 1923). In der damaligen Mitteilung sind die 
FF. der beiden Ather verwechselt worden. Es muB beiBen: Monomethylather, 
F. 103—104°, Dimethylather, 2',4’-Dimeihoxyhydroćhalkon, F. 74—75°. — 3,4-1\te- 
thylendioxy-3',4'-dimethoxychalkon, C18HlsOs (III.). B. analog wie das yorbergehende 
Chalkon aus 3,4-Dimethoxyacetophenon und Piperonal in A. durch 50%ig. was. 
NaOH. Hellgelbe Krystalle aus w. A., F. 140—142°; U. in der Warme in A., 
Aeeton und Bzl.; gibt mit konz. HsS04 Rotfarbung. Das zur Darst. der eben be- 
schriebenen Verb. benotigte 3,4-JDimethoxyacetopheno7i wurde durcb Kondensation 
yon Veratrol mit Acetylchlorid in Schwefelkohlenstoff in Ggw. von sublimiertem 
Aluminiumchlorid gewonnen, Kp.ao_ I6) 205—207°, F. 49—50°.

3,4-Methylmdioxy-3',4'-dimethoxyhydrochalkon, C18Hi80 6 (Formel analog III.), 
wollige Nadeln aus w. A., F. 98—100°; all. in A. und Bzl. — 3,4-Methylendioxy- 
3',4',5'-łrimethoxychalkon, Ci„H18O0 (IV.), aus. 3,4,5-Trimethoxyacetopbenon yom F. 
72° und Piperonal in A. durch Kondensation mit NaOH. Hellgelbe Krystalle aus 
A., F. 118—120°; 11. in A., Bzl., Chlf. und Aceton; lost sich in konz. HaS04 unter 
Rotfarbung. — 3,4-Methylendioxy-3',4'>5'-trimethoxyhydrochalkon, C19HS0O6 (Formel
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analog IV.). Farblose Blattchen aus verd. A., F. 96—98°; sil. in A., Aceton und 
Chlf. — 3,4-Methylendioxy-2',3',4'-trimethoxychdlkon, CleH180 6 (VI.), aus 2,3,4-Tri- 
methoiyacetophenon und Piperonal durch wss. 50%ig- NaOH. Gelbe, prismatische 
Nadeln aus A., F. 97—98°; 11. in A., Aceton, Bzl. und Chlf.; 1. in konz. H ,S04 
unter Rotfarbung. Bei der Reduktion mit Wasserstoff in Ggw. von Palladium- 
schwarz entstand ein oliges Hydrochalkon, das sich nicht weiter reinigen lieB, da 
es sich bei der Dest., auch unter yermindertem Druck, zersetzte.

2'-Oxy-3',4'-dimethoxychalkon, C17H180 4 (VII.), durch Kondensation von Benz
aldehyd mit 2-Oxy-3,4-dimethoxyacetophenon (Gallacetophenondimethylather) in A. 
durch 50°/oig. wss. NaOH. Gelbe Nadeln aus verd. A., F. 98°. Dieselbe Verb. 
wird auch durch Einw. von NaOH in der Warme auf 7,8-Dimethoxyflavanon er- 
halten. Die Umwandlung findet augenblicklich statt. Sie ist deswegen bemerkens- 
wert, weil sie der zweite bisher bekannte Fali einer Umwandlung eines Flavanong 
in das entsprecbende Chalkon ist. — Das 7,8-Dimethoxyflavanon (VIII.) wurde aus 
2'-Oxy-3',4'-dimethoxychalkon in alkoh. LBg. durch Zusats von verd. HsS04 (1 Tl. 
konz. HJSOł auf 3 Tle. W.) und 24-stiind. Kochen am RuckfluBkiihler erhalten. 
WeiBe Nadeln, F. 114—115°, weniger 1. in A., ais das entsprechende Chalkon. — 
2'-Oxy-3')4'-dimethoxyhydrochalkon, C17H180 4 (Formel analog VII.), glanzende Nadel- 
chen aus verd. A., F. 80—82°; 11. in A., Bzl., Chlf. und Aceton. — Piperonalaceto- 
thienon, CMHItl0 3S (IX.), aus Piperonal und Acetothienon in A. durch 50%>g- 
NaOH. Hellgelbe Schuppen aus yerd. A., F. 127—129°; 11. in A., Bzl. u. anderen 
organischen Losungsmitteln, 1. in konz. H2S04 mit roter Farbę. LaBt sich leicht 
hydrieren, wahrend fieies Thiophen bekanntlich das Platin- oder Pailadiumschwarz 
unwirksam macht. — Verb. GliH l iOeS  (Formel analog IX.), weiBe, tafelformige 
Krystalle aus A. durch yorsichtigen Zusatz von W., F. 50—52°; 11. in A., A., Ace
ton und Chlf.; unl. in konz. H ,S04, doch werden die Krystalle durch dieses Agens 
granatrot gefarbt.

Dioxybenzalcumaron (I.), aus Chloracetopyrogallol u. Benzaldehyd in A. durch 
50°/oig. wss. KOH. Lebhaft gelbe Blatter aus verd. sd. A., F. 221°. — Dioxyben- 
zylcumaron, C16H1S0 4 (Formel analog I.). Hellgelbe Krystalle mit ’/j Mol. W. aus 
verd. EsBigsaure, F. ca. 120°. Wird bei 100° wasserfrei und schmutzigweiB, schm. 
wasserfrei bei 160—164°; 11. in A., .Essigsśiure, Aceton und A.; 1. in sd. Bzl., auf 
Zusatz von PAe. zur sd. Bzl.-Lsg. krystallisiert die Verb. wasserfrei mit dem F. 
160—164°; aus verd. Essigsaure krystallisiert auch die wasserfreie Substanz wieder 
mit '/jHjO. (Gazz. chim. ital. 44. II. 25—34. 18/7. Rom. Chem. Inst. der Univ.)

CzENSNY.

E. H im bach und H. H orsters, Pólarimetrisćhe Auiditatsbestimmungen in  nicht- 
wasserigen Losungen. I I .  Sauren. (Vgl. Ztschr. f. physik. Ch. 77. 385; C. 1911.
II. 878.) Das Prinzip der in der ersten Mitteilung fur Basen benutzten Methode 
wird auf SS. iibertragen. Eine optisch-aktive S. und eine inaktive S. werden mit 
einer unzureichenden Menge einer Base in 98%ig- Alkohol gelost und der relatiye 
Betrag der Salzbildung aus polarimetrischen Messungen bestimmt. Ais aktive S. 
diente d-Mandelsaure, ais BaBe Piperidin, ais inaktiye SS. Benzoesauren, 
p-Oxył>enzoesaure, o-,m-,p-CKlorbenzoesaure, o-,m-,p-Brombenzoesaure, p-,m-,p-Nitro- 
benzoesaure, o-,m-,p-Aminobenzoesaure, o-,m-,p-Toluylsaure, 1,2,4-Dinitrobenzoesaure, 
1,3,5-Binitrobenzoesdure. Es ergab sich, daB der Gang der Ayiditaten dieser SS. 
im allgemeinen dem Gang der Dissoziationskonstanten in W. entspricht. Manche 
in W. auftretenden Anomalien zwischen der substituierten S. und der Muttersaure 
yerschwinden in der alkoh. Lsg. Ein typischer EinfluB des Losungamittels ist 
daher nicht von der Hand zu weisen. (Ztschr. f. physik. Ch. 88. 271—90. 4/8. 
[26/3.] Bonn. Chem. Inst. d. Uniy.) Sa c k u r .

XVIII. 2. 83
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E m il F ischer und W alte r B rieger, Uber Thiocarbamidphcnylpropiolsaure 
und fj-Sulfhydrylzimtsaure. Aus Propiolsaure und Thioharnstoff laBt sich durcli 
Zusammenschmelzen in geringer Menge ein Additionsprod., die Thiocarbamid- 
phenylpropiolsaure, C^H^OjNaS, gewinnen, das in weit besserer Ausbeute durch 
langeres Kochen in Acetonlsg. erhalten wird. Dieaes Additionsprod. ist eine Base 
und bildet ein krystallinisches Sulfat, CmHtoOjNjS^HjSO^ aus dem es durch 
NaHC03 wiader in Freiheit gesetzt werden kann. Durch yerd. k. Alkalien wird 
das Prod. gel., aber auch zugleich in Sulfhydrylzimtsaure und Dicyaudiamid zers. 
Nimmt man an, daB letzteres aus primar entstandenem Cyanamid gebildet wird, 
so diirfte die Spaltung im wesentlichen im Sinne der Gleichung:

C10H10OsNaS =  C9H80 2S +  CNjHj

erfolgen. Diese neue S. ist isomer mit der langst bekannten Sulfhydrylzimtsaure, 
C6Ha‘GH: C(SH>COOH, von B o n d zy n sk i, die in Zukunft ais «-Saure zu bezeichnen 
ist. Da die neue S. bei der Oxydation mit K2Cr20 7 und H2S04 groBe Mengen von 
Benzoesaure liefert, so muB die SH-G-ruppe in der Seitenkette stehen. Durch Na- 
Amalgam wird die neue S. sehon in der KSlte unter Aufnahme von 2 Atomen H 
reduziert; durch FeCls wird das Reduktionsprod. sehr leicht in das entsprechende 
Disulfid yerwandelt. Da die a-Sulfhydrylzimtsiiure durch Na-Amalgam ebenfalls 
reduziert wird, dabei aber ein anderea Dihydroderiyat liefert, so kann es sich hier 
nicht um Stereoisomerie handeln, sondern es muB Strukturisomerie yorliegen. Die 
neue S. diirfte daher die Konstitution einer /S-Sulfhydrylzimtsaure, CflH5-C(SH): 
CH-COOH, besitzen.

Thiocarbamidphenylpropiolsaure, C^HmOjNuS =  NH : C(NH2)'S 'C(C6H6) : CH- 
COOH, farblose, mkr. Krystalle, beginnt sich gegen 172° (korr.) zu braunen, sintert 
bei 190° (korr.) und schm. gegen 191° (korr.), bei etwas langsamerem Erhitzen bei 
188° (korr.) unter Aufschaumen, swl., bezw. unl. in W., neutralen organischen 
Losungsmitteln, Pyridin und Anilin, 11. in Essigsaure und yerd. Mineralsauren. 
Ci0H10O2N2S*HaSO4, farblose Nadeln aus 70%ig. A. Ais Nebenprodd. bei der 
Einw. von Phenylpropiolsśiure auf Thioharnstoff wurden betraehtliche Mengen von 
Harnstoff und ein blauyiolettes, unangenehm riecbendes Ol erhalten. — fi-Sulf
hydrylzimtsaure, CeH80 2S =  C6H5-C(SH): CH-COOH, breite, sehwach gelbliche, 
Nadeln aus Chlf. -(- PAe., beginnt sieh gegen 98° yiolett zu farben und schm. bei 
110° (korr.) unter Aufschaumen, swl. in k. W., 11. in A., A., Chlf., etwas schwerer 
in CS3, swl. in PAe., wird durch sd. W. merklich zers. In reinem Zustande 
geruchlos, nimmt die S. bereits beim Aufbewahren allmiihlich einen unangenehmen 
Geruch an und lost sich dann in Chlf. mit yioletter Farbę. Die yerd. alkoh. Lsg. 
gibt mit AgN03 und Bleiacetat amorphe, gelbe Ndd., die beim Koehen der FI. 
dunkel werden. Mit CuS04 entsteht sofort ein dunkelbrauner, atnorpher Nd. 
Suspendiert man die S. in W., fiigt dann wenig NH3 und sehr wenig FeCls hinzu, 
so entsteht je nach der Konzentration eine intensiye blaue bis braune Farbung. 
Die yerd. ammoniakalisehe Lsg. gibt mit CaCI2 und BaCl2 keine Fallung, dagegen 
mit Cu-, Ag- und Pb-Salzen sofort dunkelbraune Ndd.

/3-Disulfdzimtsaure, C18H140 4S3 =  COOH.CH: C(C8H5)-S .S -ąC 6H6): CH- COOH, 
durch Osydation der (9-Sulfhydrylzimtsaure mit Jod iu CSj-Lsg., sehwach orange- 
farbene Bliittchen aus Aceton -|- W., beginnt bei 140° (korr.) zu sintern, schm. 
gegen 155° (korr.) unter Aufschaumen, 11. iu A. und Aceton, zwl. in A., swl. in 
Bzl. u. Chlf., nahezu unl. in W. u. PAe. Die hellgelb gefarbte ammoniakalisehe 
Lsg. gibt mit CaClj und BaCl2 gelbliche, amorphe Ndd., mit AgNOs eine braune, 
in NH3 1. Fallung, mit CuS04 einen amorphen, grunen, mit FeCls einen braunen 
Nd. — ft-Sulfhydrylhydrozimtsaure, C9H10O3S =  C0H6• CH(SH)- CHa • COOH, farb
lose Blattchen aus h. W., F. 111,5—112,5° ohne Zers., sublimieren im Hochyakuum
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bereits bei 56°, swl. in k. W., keineswegs 11. in h. W., sil. in A., A., Aceton, Chlf., 
w. Bzl., wl. in PAe., zeigt beim Kochen mit W. einen unangenekmen, ziemlich 
durchdringenden Geruch. Die verd. ammoniakalische Lag. wird durch CaCla und 
BaClj nicht gefallt, dagegen gibt sie mit AgN03 einen fast farblosen, amorphen, 
in uberscbussigein NH3 und in HNOs 1. Nd., der beim Kochen etwas dunkler wird.
— {j-Disulfidhydrozimtsćiure, C18H180 (S, =  COOH- CH2- CH(C6H5)-S- S- CH(C,iH6)' 
GH,*COOH, durch Oxydation der (9-Sulfhydrylhydrozimtsaure mit PeCl3 in was. 
Lsg. und Zer8. des sich abscheidenden Eisenaalzea mit Natronlauge, farbloae 
Krystalle aus A. -)- W., sintert bei 141°, schm. bei 146—147° (korr.), 11. in A., A., 
Aceton, Essigeater, schwerer in Bzl. u. Chlf., swl. in PAe. Die verd. ammoniakal. 
Lsg. wird durch CaCla und BaCl, nicht gefallt. Die verd. alkoh. Lsg. gibt mit 
AgNOs einen farblosen, in NH„ und HNOs 1. Nd., der beim Erwarmen gelb wird.
— cc-Sulfhydrylhydrozimtsaure, C„H5 • CH2• CH(SH)- COOH, erhalten wie die ^?-Vorb.,
farblose Nadeln aus PAe., F. 48—49° unter vorherigem Sintern, leiehter 1. in den 
organischen Losungsmitteln ala die isomere Verb., zl. in w. PAe. Die verd. am- 
moniakalische Lsg. wird durch CaCl, u. BaCls nicht gefallt, gibt aber mit AgNOs 
einen farblosen, in NHa und HNOB 1. Nd. Die durch FeCl8 bewirkte Osydation 
fiihrt zu einem gelben, ziihfl. 01. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 47. 2469—78. 26/9. |22/7.] 
Berlin. Chem. Inst. d. Univ.) DtłSTERBF.HN.

L. Vani.no und A. Schinner, Uber Vcrbindungen des Hexamethylentetramins. 
Im Gegensatz zu den Angaben anderer Foracher konnten Vff., indem sie mit ganz 
konz. Lsgg. arbeiteten, Verbb. yom Hexamethylentetramin aowohl mit Cu- und 
Cd-Salzen, ais auch mit Fe-, Co- und Ni-Salzen erhalten. — Hexamethylentetramin- 
kupferchlorid, C6H13N4-2CuCla, braungelber Nd., der sich mit W., besonders beim 
Erwarmen, zers. und beim Kochen mit verd. H2S04 Formaldehyd entwickelt. — 
Hexamethylentetraminkupferacetat, C6H12N4 • 2Cu(CH3COO)a, griine, prismatische 
Krystalle, unl. in A., A., Aceton, zers. sich mit w. W. — Mit FeCla gibt Hexa- 
methylentetramin einen braunen, ziemlich unbestandigen Nd. Aus einer h. Lsg. 
von FeCls und Hexamethylentetramin in absol. A. scheiden aich beim Erkalten 
gelbe Tafeln ab, 11. in W., swl. in A. und A,, die ebenfalla wenig beatandig sind 
und anseheinend auf ein Mol. Hexainethylentetrarain ein Mol. FeCl3 enthalten. — 
Hexamethyhntetraminkobaltnitrat, 2CeH13N4 • Co(NO,)2 ■ 9JEL.0, aus saulenformigen 
Krystallen bestehendes, rotes Pulyer, sil. in W., unl. in A., A. und Aceton, aehr 
luftbestandig, wird durch sd. verd. SS. unter Entw. von Formaldehyd zers. — 
Hexameth,ylentetraminnickelnitrat, 2C8H1SN4 • Ni(N03)s • 9H20, griiner Nd., der in 
seinen Eigenschaften der Co-Verb.4gleicht. — Hexamcthylentetramincadmiumsulfat, 
CjH1,N4-CdS04-6H10, weiBe, prismatische Krystalle, sil. in W., swl. in A. und A.
— Hexamethylentctraminmanganochlorid, 2C6H12N4-MnCl2-8H.J0, weiBe, prismatische 
Krystalle, sil. in W., unl. in A., A. und Aceton. — Bexamethylentetramincalcium- 
chhrid, 2C8HlaN4-CaCl2*6Hs0, weiBea Krystallpulver, sil. in W., 1. in absol. A., 
unl. in A. und Aceton.— Hexametliylentetraminq\iećksilbercyanid, CaH12N4 • 3 Hg(CN)2 •
1,5H20, weiBe, hexagonale Krystalle, besitzen die Loslichkeit des Quecksilbercyanids, 
Yerkohlen beim Erhitzen.

Die Verss. zur Darst. von Hexamethylentetraminbenzoperoxyd durch' Einw. 
von Natronlauge und Ha0 , auf Hexamethylentetraminbenzoylchlorid, sowie aus 
Benzoperoxyd und Hexamethylentetramin miBlangen. Das bei dieser Gelegenheit 
dargestellte Hexamethylentetramin - m -nitróbenzoylćhlorid, C„H1SN4 ■ C8H4(NOs) • CO Cl, 
ist ein bald klebrig werdender Nd., 1. in A. und Holzgeist, unl. in A., Aceton, Lg., 
das 3examethylentetraminphthalylchlorid, C8H1,N4-C8H40 SC1„ eine weiBe, hygro- 
flkopische, hornartige M., 11. in W., A. und A., unl. in Aceton und Bzl., daa Hexa-
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methylentetraminsuccinylchlorid eine klebrige M. (Arch. der Pharm. 252. 449—59. 
19/9. [1/8.] Munchen. Chem. Staatslab.) DWstep.behn.

Y. A sahina und Y. M urayam a, U ber das dtherische Ól von Flslioltzia cristata 
Willdenow (Labiatae). Durch Dest. des getrockneten Krautes mit Wasserdampf 
erhielten Vff. 2%  eines gelben, sich allmahlieh braunenden, leicht beweglicben Oles 
von eigentiimlichem Geruch. D.15 0,970, a D —  —2,7, SZ. 0, VZ. 14,84, nach der 
Acetylierung 14,7, sd. in der Hauptsache zwischen 210 und 215°, enthalt keine 
Aldehyde und Phenole, ist frei von Methoxyl, beateht in der Hauptsache aus einem 
Keton C10Hu O ,, dem Elsholtziaketon, welches offenbar ein Furanderivat ist. — 
Semicarbazon des Elsholtziaketons, C|1Hi;OłNs) farblose Blattehen aus Holzgeist,
F. 171°. — Osim des Elsholtziaketons, C10H,5O2N, farblose Prismen aus Holzgeist,
F. 54"; Chlorhydrat, groBe Prismen. — Elsholtziaketon, C,0Hu 0 2 =  C4H20(CH3)[C0 ■ 
CH9*CH(CH3),], durch Zers. des Semicarbazons oder Oxims mit uberschussiger 
Oxalsaurelsg., fast farbloses, leicht bewegliches, eigentumlich aromatisch riechendes 
Ol. D.2° 0,9817, Kp.78ł 210°, Kp.3, 112°, Kp.10 87—88°, opt.-inakt., nD21 =  1,48424, 
Mol.-Refr. 48,4, ber. 46,9. Gibt die LlEBEKMANNsche Farbenreaktion, erst rosenrot 
bis rotyiolett, dann oliygrun. Zeigt keine Fichtenspanreaktion. Enthalt keine OH- 
Gruppe. Liefert bei der Oxydation mittels KMn04 Isovaleriansaure, bei der Re- 
duktion mit Zinkamalgam und HC1 in schlechter Ausbeute ein Reduktionsprod., 
C1OHI0O, eine farblose, nach Elsholtziaketon riechende, mit Semicarbazid nicht mehr 
reagierende FI., die nach dem Erhitzen mit alkoh. NHS im Rohr auf 200° die 
Fichtenspanreaktion gibt. Bei der Behandlung des Ketons in absol. ath. Lsg. 
mit Na und Amylnitrit entsteht eine Saure C6H60 3, die JElsholtziasaure, weifie 
Nadeln aus sd. W., F. 134°, sublimiert beim Erhitzen, verbrennt unter Entw. 
stechend riechender Dampfe, gibt, in etwas konz. HaS04 gel., beim Erwarmen mit 
einer Spur Isatin eine rotviolette Farbung. Diese S. durfte eine Homobrenzschleim- 
saure sein.

Im AnschluB an diese Unters. haben Vff. durch Einw. von Alkylmagnesium- 
haloid auf Furfuronitril einige Alkylfurylketone dargestellt. Diese synthetischen 
Alkylfurylketone geben wie das Elsholtziaketon in reinem Zustande keine Fichten
spanreaktion, lassen sich durch Platinschwarz u. H nur unvollkommen reduzieren, 
zeigen mehr oder weniger stark dieBelbe LiEBEEMANNsche Farbenreaktion und 
liefern bei der Einw. von Na und Amylnitrit Brenzschleimsaure. — Furylmethyl- 
keton, C6H60 2, farblose, allmahlieh gelbbraun werdende FI., Kp. 168—169°, F. ca. 30°,
D.20 1,0975, nD2° =» 1,50167, Mol.-Refr. 29,56, ber. 28,43; Semicarbazon, C7H90 2N3, 
farblose Blattehen aus Holzgeist, F. 150°. — Furylathylketon, C7H8Os, farblose, 
sich allmahlieh braun farbende Krystallmasse fon eigentiimlichem Geruch, F. 28°, 
Kp. 182—183°, D.28 1,0626, nD28 =  1,49837, Mol.-Refr. 34,22, ber. 33,02; Semi
carbazon, C8H „0 2N3, farblose Blattehen, F. 188—190°. — Furylpropylketon, C6H10O2, 
farblose, sich allmahlieh braunende FI., Kp.S096°, Kp. 192°, D.201,0485, nD2° =  1,49165, 
Mol.-Refr. 38,18, ber. 37,66; Semicarbazon, C9HI30 2N3, kleine, priBmatisehe Krystalie 
aus Holzgeist, F. 190°. — Furylisobutylketon, C0H,2O2, farblose, sich rasch brau
nende FI., Geruch ahnlich demjenigen des Elsholtziaketons, Kp.I8 98°, Kp.760 2 07°,
D .19 1,0110, nD19 = . 1,48905, Mol.-Refr. 43,41, ber. 42,28; Semicarbazon, C10H16O2N8, 
farblose Prismen, F. 174°. — Furylisoamylketon, Cj0Hu O2, farblose, sich rasch brau
nende, etwa3 nach Elsholtziaketon riechende FI., Kp.2a 119°, Kp.760 221°, D .a2 0,9900, 
nD23 =  1,48385, Mol.-Refr. 47,96, ber. 46,90; Semicarbazon, Cu H170 2N3, farblose 
Nadeln, F. 101°. — Furylphenylketon, Cu H80 2, farblose, sich rasch gelb farbende 
FI. von eigentiimlichem Geruch, Kp. 282—284°, D .2° 1,1732, nD20 =  1,57975, Mol.- 
Refr. 48,77, ber. 47,68; Semicarbazon, C^HnOjNa, F. 182°; Oxim. F. 138°. (Arch. 
der Pharm. 252. 435—48. 19/9. [Juli.] Tokio. Pharm. Inst. d. Univ.) D0STEBUEHN.
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G. E rrera , Uber das Aminooxyketoperinaphthinden. V. M itte ilu n g . (IV. Mit- 
teilung vgl. Gazz. chim. ital. 43. II. 625; C. 1914. I. 546.) Die durch Erwarmen 
yon Phenylhydrazin mit Oxyketoperinaphtbinden in essigsaurer Lsg. entstandene 
und friiher (ygl. Gazz. chim. ital. 41. II. 807 und 43. I. 583; C. 1912. I. 812 und 
1913. II. 774) ais Verb. unbekannter Zus. beschriebene und wegen ihrer geringen 
Loslichkeit nur schwierig rein darstelibare Verb. wurde aus sehr reinem und sehr 
fein gepulyertem Ozyketoperinaphthinden aufs neue dargestellt, sorgfaltig gewaschen 
und im Vakuum iiber Schwefelsaure getrocknet. Das so erhaltene Prod. ergab 
nunmehr bei der Analyse Zahlen, die auf die Formel C13H90 2N stimmen. Das 
Phenylhydrazin hat demnach in diesem Falle lediglich ais Oxydationsmittel gewirkt 
unter gleichzeitiger Einfiihrung einer Aminogruppe nach dem Sehema:

.CO /CO
C10Ha< > C H  +  NHs.N H .CeH6 =  C10Ha<  > C -N H , +  NH2.C6H5. 

\C -O H  \C -O H
Die Verb. ist also ais Aminooxyketoperinaphthinden (I.) anzusprechen. Sie 

krystallisiert in goldbraunen, glanzenden Bliittchen, zers. sich gegen 260°, indem 
es sich schwarzt, ohne zu schm., swl. in den gewobnlichen Losungsmitteln, farbt 
W. in der Warme schwach yiolett, starker wird die Farbung bei Ggw. von etwas 
Alkalicarbonat. Wird yon Alkalihydraten unter starker Violettfarbung leicht gel. 
und durcb SS. unyerandert wieder gefallt Bei langem Stehen der alkal. Lsg. zers. 
sie sich unter Abscheidung einer schwarzen Substanz. L. in k. konz. H2S04 und 
in w. yerd. SS. mit gelber bis rotlicher (in konz. Lsgg.) Farbę; sil. in w. Benz
aldehyd; beim Abkuhlen scheidet sich die Verb. krystalliniseb in orangeroten 
Nadeln ais sehr wenig stabiles A d d itio n sp ro d . m it B e n z a ld e h y d  (?), welches 
selbst beim Behandeln mit k. A. die urspriingliche Verb. zuriick liefert. Ein Prod. 
der Kondensation war aus der Verb. nicbt zu erhalten, beim Kochen mit Acet- 
anhydrid z. B. entsteht nur das Aminoacetylderiyat (s. spater). Ais Aminoderiyat 
wird es zers. durch langeres Kochen mit A. -(- 10°/0 H2S04. Dabei wird einesteils 
durch Ersatz der Aminogruppe durch Hydroxyl Dioiyketoperinapbthinden, welches 
gel. bleibt, gebildet, andererseits fiillt dabei ais Hauptprod. eine braune, krystalli- 
nische Substanz aus. Diese Verb. C16E i3OaN  entsteht durch Vereinigung von
1 Mol. der unyeranderten Aminoyerb. mit einem Dioxyketoperinaphthinden unter 
Austritt yon 2 Mol. W. Sehr wahrscheinlieh kommt ihm daher eine der beiden 
Konstitutionsformeln II. oder III. zu. Sie ist unl. in Basen, wl. in den gewohn- 
lichen Losungsmitteln. Dagegen 11. in w., wl. in k. Nitrobenzol, wl. in w., swl. in 
k. Xylol; die Lsgg. sind schmutzig yiolett gefarbt. Krystallisiert in dunkelblauen 
Nadeln oder Bliittchen, die er3t oberhalb 300° schm.

Acetyla7ninooxyketoperinaphthinden) Cl6Hu OsN (IV.). Durch kurzes Aufkochen 
des Aminooxyketoperinaphthindens mit stark uberschussigem Acetanhydrid und so-
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fortiges Abkiihlen der entstandenen Lsg. Orangerote Nadeln aus A., F. (korr.) 
191—192°; zl. in Bzl., wl. in A., noch weniger 1. in Petroleumbenzin und in W.,
11. in Alkaliearbonaten mit gelber Farbę, wird aus der Lsg. durch Sauren wieder 
gefallt. Kocht man die auf obige Weise erhaltene Lsg. in Acetanbydrid langere 
Zeit, so fallt beim Abkiihlen nichts mehr aus. Erst auf Zusatz von W. scheidet 
sich Anhydroacetylaminooxyketoperinaphthinden, C,5HeOjN (V.), ais ein gelber Nd. 
ab. Unl. in Basen, gelbe Nadeln aus Lg., F. (korr.) 185—186°; wl. in W. u. Lg., 
viel leichter 1. in Bzn., aus welchem es sich in rotlichgelben Nadeln oder tafel- 
fórmigen Krystallen abscheidet, welche wahrscheinlich Krystallbenzin enthalten, 
da sio an der Luft verwittern; 11. in A. und Essigsaure, die Lsgg. zeigen eine 
leicht grunliche Fluorescenz.

Betain des Aminooxyketoperinaphthindens, C16HI6OsN (VI.), durch erschopfendes 
Methylieren des Aminooiyketoperinaphthindens mit Methylsulfat stark kalialkal. 
Lsg. Braungelbe, opake Blattchen aus Bzl. oder besser aus einem Gemiscli dieses 
Losungsmittels mit Petroleumbenzin; riecht schwach nach Trimethylamin, F. (korr.) 
187—188°; 11. in w. W ., scheidet sich daraus beim Erkalten langsam, aber fast 
vollstandig wieder ab; 11. in A., zl. in Bzl., swl. in Lg. Verbindet sich mit SS., 
das C h lo rh y d ra t krystallisiert in gelben Nadeln. Die ZEiSELsche Methosylbest. 
fiel negativ aus, die Verb. wurde dabei zers. unter B. von Oxyketoperinaphthinden, 
ein Beweis, daB alle Methylgruppen direkt am Stickstofi sitzen, die Verb. mithin 
ais Betain anzusprechen ist. (Gazz. chim. ital. 44. II. 18—24. 18/7. Palermo. Chem. 
Inst. der Univ.) Czen sn y .

E m il Fischer, Notiz uber Vicin und Divicin. Die von T. B. J ohnson  (Amer. 
Chem. Journ. 36. 337. 545; C. 1914. I. 1582) ais sehr wahrscheinlich bezeichnete 
Identitat des Divicins von R it t h a u SEN mit dem TRAUBEschen 4,5-Diaminouracil 
trifit, wie Vf. festgestellt hat, nicht zu. Wahrend das TRAUBEsche Diaminouracil 
beim Erhitzen mit der gleichen Menge Harnstoff auf 170—180° in ausgezeichneter 
Ausbeute Harnsaure liefert, entsteht bei der gleichen Behandlung des Divieins ein 
schleimiger, dunkel gefarbter Nd., der sich in der Hitze in der FI. zum groBten 
Teil wieder lost. Wahrend ferner frisch aus W. umkrystallisiertes, an der Luft 
getrocknetes 4,5-Diaminouracilsulfat 2 Mol. (Tr a u b e  gibt 1,5 Mol. an) Krystall- 
wasser enthalt, krystallisiert das Divicinsulfat wasserfrei. Die Analysen des Divi- 
cins stimmten besser auf die JOHNSONsche Formel C1HeOsNł , ais die R it t h a u s e n - 
sche C^HjOjNi- — Vielleicht sind die beiden Basen stereoisomer. Wenn sich diese 
Vermutung bestatigen sollte, lage es nahe, die TRAUBEsche Base wegen der leichten 
Verwandlung in Harnsaure ais die maleinoide Form zu bezeichnen, — Der bei der 
Hydrolyse des VicinS durch HsS04 entstehende Zucker wurde vom Vf. ais d-Glu- 
cose identifiziert. Die B. mehrerer Zucker halt Vf. nicht fiir wahrscheinlich. (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 47. 2611—15. 26/9. [10/8.J Berlin. Chem. Inst. d. Univ.)

Dt)STERBEHN.
B ernardo Oddo, Uber farblose Additionsproduldc des Fluoresceins mit Chino

lin und Pyridin. Vf. berichtigt eine Anmerkung von O. F isc h e r  und W. H o f f
m a n n  (s. S. 42). Die erwahnten Additionsyerbb. sind wohl mit Analysenzahlen 
angegeben, allerdings nicht an der von den Autoren angenommenen Stelle, sondern 
bereits viel fruher, namlich Gazz. chim. ital. 42. II. 204; C. 1912. II. 1557. An der 
von den Autoren erwahnten Stelle (Gazz. chim. ital. 43. II. 176; C. 1913. II. 1905) 
sind die Korper nur ais Literaturhinweis erwśihnt, wobei Analysenzahlen selbstver- 
standlich nicht gebracht wurden. (Gazz. chim. ital. 44. I. 713. 18/6.; Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 47. 2433. 26/9. Pavia. Allg. Chem. Inst. der Urny.) Cz en sn y .

L. V anino, Uber acetylsalicylsaures Chinin. Basisches und neutrales Salz
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lassen sich glatt in alkoh. Lsg. darstellen. 10 ccm absol. A. loaen bei ca. 17° 
10,2 g, bei 50° etwa 11 g wasserhaltiges, bei 17° 4,89 g, bei 50° 6,40 g wasserfreies 
Chinin. — Zur Darst. yon wasserhaltigem Chinin acetylsalicylat loat man 5 g Acetyl- 
salicylaaure in 45 ccm abaol. A. und vermiacht die Lsg. mit einer aolchen von 
10,496 g wasserhaltigem Chinin (-}- 3H20) in 15 ccm A. Nach 4 Stdn. saugt man 
die abgeschiedenen Prismen, welche in Chlf., A., A., Aceton und Bzl. 1. aind, ab 
und krystalliaiert aus Chlf. um. Auabeute 8,5 g. Zur Darst. des wasBerfreien 
Salzes loat man 5 g S. in 40 ccm abaol. A. und mischt die Lag. mit einer solchen 
von 10,496 g wasserfreiem Chinin in 30 ccm abaol. A. Die auskryatalliaierenden 
Priamen (Auabeute 10,7 g) sind 11. in A. und Chlf., zll. in Aceton und Bzl., fast 
unl. in A. (Arch. der Pharm. 252. 401—2. 19/9. [23/6].) DttSTERBEHN.

Płiysiologisclie Chemie.

K onrad Bournot, Uber das Enzym der Chelidoniumsamen. II. Hitteilung. 
(Vgl. I. Mitteilung: Biochem. Ztschr. 52. 172; C. 1913. II. 594.) Die olhaltigen 
Samen von Chelidonium geben beim Verreiben eine stark lipolytisch wirksame M. 
PreBt man das Materiał aus, wobei 75% des Ola entfernt werden, so erhalt man 
einen noch wirksameren Trockenriickstand, wahrend das Ol unwirksam iat. Das 
trockne, an Ol arme Praparat wird durch Zerreiben in aeiner Wirksamkeit stark 
herabgeaetzt. Durch 24-stdg. Digestion der fein gemahlenen Samen mit PAe. bei 
20° erhalt man eine Aufschwemmung feinster Partikel, die, getrocknet, ein atark 
wirkaamea Praparat darstellt. Die Emulsionabildung beim Ansetzen mit Cottonol 
iat bei diesen Praparaten wenig ausgepragt. Daa durch Digerieren mit PAe. aua 
dem letzteren gewonnene 01 ist ebenfalls lipolytisch wirksam, wenn auch nur in 
geringem Grade; seine Wirksamkeit nimmt beim Stehen ab.

Das Chelidoniumenzym wirkt sehr atark synthetisch. Bei der Syntheae von 
Olsaure mit den meiaten einwertigen Alkoholen liegt der Grenzwert der veresterten 
S. bei 90%. Die Synthese mit Glycerin wird durch einen IJberschuB dieses Alko
hole und Ggw. yon etwas W. stark begiinstigt. Es konnten bis 78% S. gebunden 
werden, wenn ca. 5% W. zugegen war.

Innerhalb der Reihe der einwertigen Alkohole ist die enzymatische Esterbildung 
mit Olsaure wahrend der eraten 3—6 Stdn. um so ausgiebiger, je hoher das Mole- 
kulargewicht iat. Yon den sekundaren Alkoholen erwies sich bisher nur der Iso- 
propylalkobol ais geeignet zur Esterbildung. Ganz ungeeignet erwiesen sich ter- 
tiare Alkohole. Zwei- und dreiwertige Alkohole laaaen aich im allgemeinen gut 
durch die Chelidoniumlipase eaterifizieren.

HinBichtlich der yerschiedenen Fettsauren ergibt die Unters. bzgl. der Eateri- 
fizierung mit Iaobutylalkohol, daB die meiaten SS. vom Typus R>CHa>COOH aich 
gut eignen, wahrend die vom Typus Ra*CH*COOH u. Rs-C>COOH, mit Auanahme 
der Iaobuttersaure u. Benzoesaure, keine Eaterifizierung ergeben. Im allgemeinen 
sind die IsosSuren weniger geeignet ais die normalen, wahrend zwischen gesattigten 
und ungeaattigten SS. kein wesentlicher Unterscbied erkennbar iat. In der Reihe 
der Fettsauren nimmt die EaterifizierungageBchwindigkeit bis zur Caprylsaure mit 
ateigender Zahl der C-Atome atetig zu. Im allgemeinen Bind anfanglich die 
Mengen gebildeten Eatera direkt proportional den Zeiten.

Bei der Syntheae von Olsaure mit Glycerin mittels Chelidoniumlipase bildet 
sich wenig Monoolein neben Di- u. Triolein. Eine weiBe, krystallinische Substanz 
vom F. 26° mit der Veraeifungszahl 157,9, die iaoliert werden konnte, acheint 
/9-Monoolein zu sein. Aus Heptylsaure und Isobutylalkohol wurden durch die
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Lipase 60% reinen Heptylaaureiaobutyleatera gebildet. (Biochem. Ztsehr. 65. 140 
bis 157. 3/7. [28/5.] Leipzig. Pharmakol. Inst. d. Uniy.) R ie s s e e .

E. H ekm a, U ber das Fibrin und seine Beziehung zu einigen Fragen der Bio
logie und Kolloidchemie. Mit besonderer Berucksichtigung des Blutgerinnungsprob- 
lems. V. Uber Gelbildung in flussig erhaltenem Plasma und Transsudaten unter 
Salzeinflufł, sowie uber JReversibilitdt dieser Gele, bezw. die Eigenschaften ihrer Sole, 
an der Sand  von Versuchsbeispielen. (Ygl. S. 575.) Vf. gibt eine Reihe weiterer 
Versuchsbeispiele, die aufs klarste die reversible Gelbildung in Osalatplasma und 
Asciteafl. unter dem EinfluB yerschiedener Agenzien, die Losliehkeit und Wieder- 
ausfallung (Reveraibilitiit), und die Identitat aller dieaer Ndd. mit Fibrin dartun. 
(Biochem. Ztsehr. 65. 311—31. 9/7. [6/6.] Groningen. Physiolog. Inst. der Univ.)

R ie s s e r .
Oskar W eltm ann, Experimentelle Untersuchungen uber die Hamoconien. Die 

chemische Unters. der Hamoeonien ergibt, daB es sieh um Tropfchen von Neutral- 
fett handelt, die wahrend der Verdauung ins Blut gelangen. Ihr Nachweis ais 
Fetttropfchen wird dadurch erschwert, daB sie durch die EiweiBkorper des Serums, 
yielleicht durch UmschlieBung, eine Anderung ihres physikalischen Zustandes er- 
leiden, die ihre Losliehkeit in den iiblichen Fettsolyenzien und ihr ehemisches 
Verhalten modifiziert. Erat nach Zerstorung des EiweiBea durch verdauende Fer- 
mente laBt sich die Fettnatur der Hamoconien einfach featatellen.

Verss. iiber die Entatehung der Hamoconien ergaben folgendea. Sie treten 
bei Omniyoren nur nach Fettfiitteriing, bei Herbiyoren aber auch nach ausschlieB- 
licher Griinfiitterung auf. Gibt man Kaninchen neben Fett Cholesterin, so erzielt 
man starkere Lipamie ala mit Fett allein. Paiaffin und Lanolin geben keine B. 
yon Hamoconien, wohl aber Fiitterung mit freien Fettaauren. Subcutan einver- 
leibtea Fett fiihrt nicht zur Entatehung von Hamoeonien. Weder durch S., noch 
durch Alkali, auch nicht durch Narkoae wird der Hamoconiengehalt in vivo beein- 
trachtigt. (Biochem. Ztachr. 65. 440 — 50. 18/7. [15/6.] Wien, Chem. Lab. d. L u d 
w ig  SPIEGLER-Stiftung und III. med. Klinik.) R ie s s e r .

Calm ette und L. Massol, Uber die Haltbarkeit des Cobragiftes und seines 
Antitoxins. Das Cobragift yerliert, selbst wenn es in geschlosBenem GefaB unter 
LichtabschluB aufbewahrt wird, allmahlich seine Giftigkeit (nach 6 Jaliren ist z. B. 
ein Verlust von 83,5 % zu konstatieren). Das Antitoxin des antitoiiachen Serums 
wird nicht nur yon der tosischen Substanz des Giftes abaorbiert, sondern auch 
von andern Subatanzen, welche die letztere begleiten; denn daa Volumen des zur 
Neutralisation einer beatimmten Gewichtamenge Gift erforderlichen Serums bleibt 
dasaelbe, wahrend die Tosizitat dieaes Giftes mit der Zeit abnimmt. Das Serum 
behalt seine antitoiische Wirksamkeit mindestens 6 Jahre lang unyerandert. In 
den vom Serum erzeugten atosiachen Ndd. des Giftes bleibt die Giftigkeit besaer 
erhalten ais in dem Gift allein (sie erwies sieh noch nach 5 Jahren unyerandert). 
(C. r. d. TAcad. des sciences 159. 152—54. [13/7.*].) B ug ge .

8. Osaki, Untersuchungen uber qualitativ unzureichende Ernahrung. Die Er- 
gebnisse werden in folgenden Sśitzen zusammengefaBt. Mit W. bereitetes Roggen- 
brot ist ala Nahrmaterial fur weiBe Mauae dem aus feinem Weizenmebl bereiteten 
Brote weit iiberlegen. Darch Zusatz yon Milch, PreBhefe, Roggenfuttermehl und 
daraus, sowie aus KommiBbrot, bereiteten Eitrakten kann die Nahrleiatung des 
Weizenbrotes wesentlich gehoben u. der des Roggenbrotes gleich gemacht werden. 
Die fiir die Erbaltung de3 Lebena notwendigen, akzeasorischen Beatandteile des 
Roggenbrotes laasen sieh leicht mit W ., aber nicht mit A. und A. auaziehen und
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diirfen daher yorderhand nicht mit den lipoidahnlichen, akzessorischen Nahrstoffen 
der Milch identifiziert werden. (Biochem. Ztsehr. 65. 158—76. 3/7. [2/6.] Strafiburg. 
Physiol.-chem. Inst.) R ie s s e ii.

P au l Tachau, Versuche uber einseitige Ernahrung. In Verss. an Mausen wird 
gezeigt, daB eine an sich ąualitatiy und quantitativ zureichende Nahrung aus 
KommiBbrot bestehend, durch eine erhebliche Vermehrung der nichteiweifiartigen 
Bestandteile (Salze, Kohlenhydrate, Pette) fiir die Erhaltung des Lebens ungeeignet 
wird. Zusatz yon NaCl, aber auch von anderen Na-Salzen, wirkte stark lebenyer- 
kiirzend; dabei treten in der Mehrzahl der Falle Odeme auf. Bei Rohrzuckerzusatz 
trat bald yerminderte Nahrungsaufnahme ein, und die Tiere starben nach starker 
Gewichtsabnahme. Bei Fettzusatz nahm, trotz guter Nahrungsaufnahme, das Ge- 
wicht der Tiere standig ab. Dies liegt wahrscheinlich an einem Eiweifimangel bei 
dieser Art der Ernahrung, denn eine Zulage von Aleuronat behob sofort die 
Schadlichkeit der fettreichen Nahrung. (Biochem. Ztsehr. 65. 253—72. 9/7. [2/6.] 
Strafiburg. Physiol.-chem. Inst. d. Uniy.) R ie s s e r .

A. Loewy und R. v. d. Heide, Uber die Aufnalime des Methylalkohols durch 
die Atmung. Die Vff. geben folgende Zusammenfassung ihrer Arbeitsergebnisse. 
Bei Ggw. schon kleiner Mengen yon Methylalkohol in der Atemluft (0,2°/0) werden 
nicht unbctrachtlichc Mengen dayon in den Korper aufgenommen, wie Verss. an 
Ratten und Hunden lehren. Die Aufnahme geschielit langsam. Bei 0,2°/0 bis 
gegen 0,5% ist die Sattigung der Korpers fur die betreffende Spannung nach
2 Stdn. erreieht. Bei hoheren Konzentrationen dauert die Zeit bis zur Sattigung 
erheblich langer, bo daB sie z. B. bei 2I/4°/0 nach 8 Stunden noch lange nicht er- 
reicht ist. Pette Tiere nehmen unter gleichen Bediugungen erheblich weniger 
Methylalkohol auf ais magere. Das hangt mit der geringen Lipoidloslichkeit des 
Methylalkohols zusammen; das Teilungsyerh&ltnis des Methylalkohols zwischen Ol 
und W. betragt namlich ca. 2,5 : 100; in der Reihe der einfachen Alkohole be- 
ginnt die Lipoidloslichkeit erst beim Propylalkohol. (Biochem. Ztsehr. 65. 230 bis 
252. 9/7. [30/5.] Berlin. Tierphysiol. Inst. d. Kgl. Landw. Hochschule.) R ie s s e r .

M. GuggenłLeiin, Beitrag zur Kenntnis des wirksamen Prinzips der Hypophyse. 
Vf. gibt in folgenden Siitzen eine Zusammenfassung seiner eingehenden Unterss. 
Im Hypophysenestrakt (Pituglandol) befindet sich neben proteinogenen Aminen, 
wie sie auch in anderen Organestrakten yorkommen, eine spezifiseh wirkende Sub- 
stanz, die eine charakteristische Wrkg. auf Blutdruck und Respiration zeigt, und 
die am Rattenuterus im Gegensatz zu gewiasen proteinogenen Aminen und zu 
anderen Organeitrakten Tonusateigerung yerursacht. Diese spezifische Hypophyaen- 
aubstanz ist gegen Alkali sehr empfindlich. Von fein yerteilten Substanzen, wie 
Taleum, PbS u. s. w. wird sie in weitgehendem Mafie adsorbiert.

Beziiglich der Empfindlichkeit gegen Alkali erinnert die Hypophysensubstanz 
an daa Pilocarpin. Auch dieses wird durch yerd. Alkali unwirksam, indem Pilo- 
carpinsaure entsteht. Wahrend aber mit Alkali inaktiyiertes Pilocarpin durch Be- 
handeln mit S. wieder wirksam wird, ist dies beim inaktiyierten Pituglandol nicht 
moglieh. Auch hinsichtlich der pharmakologischen Wirksamkeit besteht eine ge- 
wisse Ahnlichkeit zwischen Pilocarpin und Pituglandol.

Noch weitgehender sind aber die Analogien mit dem pharmakologischen Yer- 
halten des Acetyleholins. Die Wrkgg. auf Blutdruck, Respiration und Tonus des 
Rattenuterus sind beim Acetyleholin ganz ahnlich wie beim Pituglandol. Auch 
das Verhalten gegen Alkali ist das gleiche. Ein prinzipieller Unterachied in der 
Wrkg. der beiden Substanzen besteht nur darin, daB bei wiederholter Injektion
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die Wrkg. des Acetylcholins unyeriindert auftritt, was beim Pituglandol nicht der 
Fali ist, und darin, daB die beim Pituglandol sekundar eintretende Blutdruek- 
steigerung beim Acetylcholin fehlt.

(3-Imidazolathylamin unterseheidet sich yon Pituglandol durch die Bestandig- 
keit gegen Alkali und die Wrkg. auf den Rattenuterus. Vf. halt es fiir wahr- 
seheinlich, daB die wirksame Hypophysensubstanz eine atherartige Verb. eines 
Alkanolamins mit einem Acylrest darstellt. (Biochem. Ztschr. 65. 189—218. 9/7. 
[20/5.] Physiol.-chem. Lab. von F. H o f fm a n n - L a R oche & Co.) R ie s s e r .

Hygiene und JJalirungsmittelckemie.

Georg W iegner, Uber die Anderung einiger physikalischer Eigcnschaften der 
Kuhmilch mit der Zerteilung ilirer dispersen Phasen. III. Beitrag zur Kolloidchemie 
der Milćh. (II. ygl. Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 27. 425; C. 1914.
I. 1690.) Die Milch enthalt in erster Linie drei hochdisperse Zerteilungen, nain- 
lich des Fettes, des Caseins und des Albumins. Die Arbeit enthalt Angabeu uber 
die Anderung yon physikalischen Konstanten der Milch mit der Anderung der 
Zerteilung, vor allera des Fettes und zum Teil des Caseins. Es werden zuniichst 
die Zerteilung des F e t te s  u. die dabei festgestellten GesetzmaBigkeiten besprochen. 
Zur Priifung der Einw. der Zerteilung des Fettes auf physikalische Konstanten 
wurde homogenisierte Milch yerwendet; durch das Homogenisieren wird jede Fett- 
kugel der Milch in etwa 1200 kleinere Kugeln zerspalten. Es ergab sich, daB
durch das Homogenisieren die D ic h te  sich innerhalb der Genauigkeit der Mes-
sung nicht merklich iindert. Die in n e re  R e ib u g  der Milch nimmt beim Homo
genisieren zu, was sich durch die Annahme von 6—7 fifi dicken Adsorptionshiillen 
um die Fettkugeln erklaren lieBe, die auch auf anderem Wege schon nacbgewiesen 
wurden. Die L e i t f a h ig k e i t  wird durch zunehmende Zerteilung des Fettes 
wenig, im Sinne einer geringen Abnahme geandert; dasselbe scheint mit dem 
o sm o tisc h e n  D ru ck  der Fali zu sein, doch sind hier die Ergebnisse noch nicht
eindeutig. Die V is c o s ita t  n o rm a le r  M ilch steigt an, wenn die Fettkugeln
erstarren; es scheint allerdings mit der Anderung des Aggregatzustandes auch eine 
solche der Dispersitat des Fettes yerbunden zu sein.

Bei der Priifung der Einw; der Dispersitat des C ase in s  wurde Magermilch 
yerwendet, um eine Beeinflussung der Ergebnisse durch das Fett moglichst auszu- 
schlieBen. Es ergab sich, daB die in n e re  R e ib u n g  der Milch durch Zusatz von 
KOH, welche die Ionisation u. die Hydratation des Milchcaseins erhoht, innerhalb 
der untersuchten Konzentrationen (auf je  25 cem Milch 0,5, 1, 1,5 u. 2 ccm n. KOH) 
ansteigt. Durch Zusatz yon S. (auf je 25 ccm Milch 4, 5, 6, 7 u. 8 ccm Essigsaure) 
nimmt die innere Reibung nach anfanglichem Anstiege bis zu einem Minimum ab, 
dem nach Wo. P a u l i jedenfalls das Minimum der Hydratation entspricht, u. steigt 
dann sehr rasch wieder an. Wegen der Einzelheiten ygl. das Original. (Kolloid- 
Zeitschrift 15. 105—23. Sept. [4/6.] Ziirich.) ROh l e .

R. Pflster, Uber nutzliche und schadliche Bakterien der Milćh. Zusammen- 
fassende Besprechung der einschlagigen Fragen. (Milchwirtschaftl. Zentralblatt 43. 
466—69. 15/9.) RUh l e .

C. K ippenberger, Uber Kaffee und Kaffeepraparat. Ein zusammenfassender 
Berieht uber Kaffee, seine Zubereitungen und Ersatzstoffe. (Yortrag vor dem Yerein 
Deutscher Kaffee-GroBhandler und -Roster Coln [22/6.*] 8 Seiten. Sep. vom Vf.)

Ge im m e .
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Medizinisehe Chemie.

Evelyn Aałiley Cooper, Die Heilwirkung autohjsierłer Hefe gegenuber Vogcl- 
polyneuritis. Im AnschluB an die Beobaehtungen von Sc h a u m a n n  (Arch. f. Sehiffs- 
u. Tropenhygiene 14. 8) und F u n k  und Coo pfk  (Lancet 2. 1266) beatatigt die 
Verfasserin, daB man durch Autolyse von Brauereihefe eine Lsg. erhalten kann, 
die eine ausgesprochen euratiye Wrkg. auf experimentelle Polyneuritis bei Vogeln 
(Tauben) hat, ebenso wie die Hefe selbst. Die Lsg. behalt ihre Heilwrkg. fiir 
raindestens 8 Wochen und hat bei Vógeln per os aueh in 10 fach groBerer Dosis 
ais die minima curatiya keine tojcisebe Wrkg. Lufttrockeno Hefe behalt ihre 
Heilwrkg. auch nach zweijahrigem Lagern in diinner Schicht und autolysiert noch 
nach Lagerung von vier Monaten. Verl'asserin glaubt, in der autolysierten Hefe 
ein einfaehes und billiges Mittel zur oralen Behandlung der mensehlichen Beri-Beri 
gefunden zu haben. (Bioehem. Journ. 8. 250—52. Juni. [5/5.] L is t e r  Institute.)

F r a n c k .

Iv a r Bang, flbcr den Mechanismus einigcr experimenłeller Hyperglykamieformen 
bei Kaninćhen. II. Mitteilung. Nach des Vfs. friiher schon (Bioehem. Ztschr. 58. 
236; G. 1914. I. 910) ausgesprochener Meinung lassen sich die experimentellen 
Hyperglykamieformen durch schwache Urethannarkose ganz oder teilweise auf- 
heben, wahrend hohere Dosen der Narkotica, so des Chlorals in den Yerss. von 
J acobsen (Bioehem. Ztschr. 51. 443; C. 1913. II. 453) ein starkes Ansteigen der 
Blutzuckermenge bewirken. Es wird zunachst gezeigt, daB dies Verhalten auch 
fiir das Urethan gilt, das in geringen Dosen die durch Diuretin beim Kaninćhen 
eintretende Hyperglykamie vollig aufhebt, in groBen Dosen sie dagegen stark ver- 
mehrt. DaB diese Steigerung nicht durch die bei starkerer Narkose eintretende 
Temperaturherabsetzung bedingt ist, wird in besonderen Verss. erwiesen.

Es stellte sich aber weiterhin heraus, daB Diuretin allein in yielen Fiillen ohne 
jede Wrkg. auf die Blutzuckermenge ist. Der Anschauung, daB der Diuretin- und 
der Erregungsbyperglykamie der gleiche Mechanismus zugrunde liegt, widerspricht 
die Tatsaehe, daB yon zwei gegen Diuretin refraktaren Tieren das eine auf Er- 
regung zwar aueh negatiy, das andere aber positiy reagierte. Die Annahme, daB 
die fehlende Diuretinwrkg. durch eine yermehrte Pituitrinwrkg. zustande komme, 
da nach St e n s t r Oh  (Bioehem. Ztschr. 4 9 . 225; C. 1913. I. 1618) Pituitrin die 
Adrenalinhyperglykamie hemmt, wird dadurch widerlegt, daB auch Fiitterung mit 
Thyreoideasubstanz, die nach B oe (S. 577) diese Pituitrinwrkg. aufhebt, die Di
uretinwrkg. nicht herbeifiihrt.

Yerss., in denen bei einem gegen Diuretin refraktaren Tiere Diuretin zu- 
sammen mit Urethan gegeben wurde, zeigen deutlich, daB das Diuretin den Orga- 
nismus gegen die Wrkg. des Urethans empfindlicber macht. Vf. laBt daher seine 
Annahme, groBere Dosen der Narkotica yerstarkten die esperimentelle Hyper
glykamie, fallen; die Abschwachung, bez w. Unterdriickung durch schwache Dosen 
konnte dagegen bestatigt werden. (Bioehem. Ztschr. 65. 283—95. 9/7. [3/6.] Lund. 
Med.-chem. Inst. d. Uniy.) RlESSER.

Iv a r  Bang, Uber den Mechanismus einiger czpcrimenteller Hyperglykamieformen 
bei Kaninćhen. III. Mitteilung. (Vgl. vorst. Ref.) Die durch Urethan bewirkte 
Hyperglykamie ist in mehr ais einer Hinsicht yon allen anderen kiinstlichen Hyper
glykamieformen yerschieden, ahnelt dagegen sehr dem eigentliehen Pankreasdiabetes. 
Die Blutzuckersteigerung tritt sehr spat ein und kann 2—3 Tage lang andauern. 
Sie ist unabhiingig von der Menge des Leberglykogens, tritt daher auch an Hunger-
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tieren auf. Stets tritt auf Urethan auch Glucosurie auf, meist auch erst am zweiten 
Tage nach der Zufuhr. 1 g Urethan pro kg Tier ist steta wirkungslos, 1,8—2 g 
bewirken dagegen konstant Hyperglykamie, die Zwischenwerte ergeben wechselnde 
Resultate.

Pituitrin, das nach St e n s t r Om alle vom Adrenalin abhangigen Hyperglykamie- 
formen hemmt, ist gegenuber der Urethanhyperglykamie ebenso wirkungslos wie 
gegeniiber dem Pankreasdiabetes.

Alle Beobachtungen machen es sehr wahrscheinlich, daB der Mechaniemus der 
Urethanhyperglykamie und -glucosurie mit dem des Pankreasdiabetes identisch 
ist, und daB beide, im Gegensatz zu allen anderen Hyperglykamieformen, nichts 
mit der Adrenalinsekretion zu tun haben. (Biochem. Ztschr. 65. 296—310. 9/7. 
[3/6.] Lund. Med.-chem. Inst. d. Univ.) R ie s s e r .

P. L. J. de Bloeme, S. P. S w art und A. J. L. T erw en, Der kolloidale Stick- 
stoff des Harns und seine Bedeutung fur die klinische Carcinomdiagnostik. Vff. be
stimmten in einer Reihe von Krankheitsfiillen das Verhaltnis des nach K ojo  
(Ztschr. f. physiol. Ch. 73. 416; C. 1911. II. 1261) mittels ZnSO< aus dem eiweiB- 
freien, filtrierten Harn gefallten N X  100 zum Total-N. Im normalen Harn fanden 
sie in 13 von 20 Fallen iiber 2°/0. Die in yerschiedenen Krankheitsfiillen erhal- 
tenen Zahlen ergeben keine charakteristischen Werte, insbesondere kann von einem 
erhofcten Wert bei Carcinom nicht die Rede sein. Auch bei Beriieksichtigung des 
im Zn-Niedersehlage enthaltenen Harnsaure-N ergeben sich keine brauchbareren 
Werte. Sicher enthalt der Zn-Nd. neben Harnsaure und Purinbasen noch andere 
N-haltige Substanzen.

Interessantere Resultate ergab die Best. des nicht dialysablen Anteils der in 
Essigsaure, unter Yermeidung eines Uberschusses, gel. Zn-Ndd. Es stellte sich 
heraus, daB in mehreren bisher untersuchten Carcinomfallen die prozentische MeDge 
dieses nicht dialysablen N erheblich vermehrt war. (Biochem. Ztschr. 65. 345—59. 
18/7. [11/6.] Amsterdam. Patholog. Lab. d. Unir.) R ie s s e r .

N. Schoorl, Die Aufnahme der Kalkbilanz bei der Stoffwecliselkontrótte. Die 
Verwendung einer besonderen Diat ist zu yerwerfen; der Vf. empfiehlt, dem 
Patienten die gewohnliche Kost zu iiberlassen. 1/s des Harns soli in einer Flasche 
gesammelt werden, ebenso x/5 der genossenen Nahrung. In der Butter, im W., in 
der gut durchmischten Nahrung, im Harn u. in den Paeces fiibre man eine Ca- 
Best. aus. Man bekommt auf diese Weise eine Ubereinstimmung bis zu 2 %• 
(Pharmaceutisch Weekblad 51. 1216—19. 26/9. Utrecht, Pharm. Lab., Uniy.)

SchOn f e l d .

Pliarmazeutisclie Chemie.

A. Baudrexel, Die JBedeutung des Alkoliols fur die Arzneiwissenschaft. Tjber 
seine verschiedenartige Verwendung ais Heilmittel. Der Vf. berichtet uber die Yer- 
wendung des A. in der chemisch-pharmazeutischen Technik, uber die Anwendung 
von A. bei Infektionskrankheiten usw. (Wchschr. f. Brauerei 31. 362—64. 12/9. 
3 7 0 -7 2 . 19/9. 378—S0. 26/9.) SchOn f e l d .

Nene A rzneim itte l und pharmazeutische Spezialitaten. (Vgl. S. 70.) Gonok- 
tein, ein innerliches Mittel gegen Gonorrhoe, soli Estrakte aus gerbstoffhaltigen 
Drogen, Kawa-Kawa-Harz, eine geringe Menge von Wismutsubnitrat u. Wachhol- 
derol enthalten. — Sagrotan, ein neues, in W. 1. Desinfektionsmittel, besteht 
aus einem in Seife gel., molekularen Gemisch von Chloriylenol und Chlorkresol,
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bez w. Grotan, welchea nach Sch o tt eliu s  dem Lyaol fast um daa Doppelte, der 
Kresolaeife nahezu um daa Dreifache iiberlegen iat. — Chromoform ist eine Verb. 
der Dichromsaure mit Methylhexamethylentetramin, (C6HlsN4CH3)1Cr10 7, orange- 
rotes Kryatallpulver, 11. in h. W., 1. zu ca. 3% k. W ., swl. in A., apaltet in waa. 
Lag. auf Zuaatz von SS. und Alkalien, aowie beim Erwarmen Formaldehyd ab. — 
Fornełscher eiweijiarmtr Typhusimpfstoff wird hergestellt, indem man eine in 
LANGENDOBFFacher Salzlsg., der 0,5% Pepton zugeaetzt iat, geziichtete, 24-atund. 
Typhuakultur 55 Min. auf 55° erwarmt und zur Entfernung der Abbauprodd. und 
Peptone einige Tage gegen die gleiche, aber peptonfreie Nahrlsg. dialyaiert. Soli 
keine Rk. heryorrufen. — Mercoid ist eine sterile Suapension von Kalomel und 
mercurisalicylaulfoaaurem Na in Paraffinol, die pro ccm je 0,04 g der beiden Kom- 
ponenten enthiilt. — Toxodesmin soli aus 5 Tin. Tierkohle, 2,5 Tin. Na,S04 und
2,5 Tin. MgS04 beatehen. — Trivalin localc enthalt pro ccm 0,0048375 g Morphin- 
yalerianat, 0,0074 g Kaffeinyalerianat, 0,01012 g Cocainyalerianat u. einen Tropfen 
0,5%0ig. Suprareninvalerianatlag.

Acetoform iat easigcitronensaures Aluminiumhexamethylentetramin, ein weiBes, 
in W. 11. Pulver. — Hydrastopon, ein neues Antidysmenorrhoicum, enthalt in 
100 g 0,08 g Hydraatinin- u. 0,2 g Papayerinhydrochlorid, aowie ein Geachmacks- 
korrigena. — Ilun  ist sehr reinea Kreatinin. — Klinoplast in ein neues, aterilisier- 
bares Kautschukpflaater. — Septan ist ein mit W., A. und Glycerin mischbarea, 
formaldebydhaltiges Deainfektionamittel, inabesondere fiir die tieriirztliche Praxia.
— TJzaratan beateht aua den wirkaamen Stoflen von Uzara und Tannin; wird ala
Mittel gegen Durchfal], Dyaenterie u. Aathma empfohlen. — Kleól iat ein Maatisol- 
eraatz, eine Lsg. von 15 g Terpentin, 12 g Mastis, 25 g Kolophonium, 8 g weiBem 
Fichtenharz in 180 g 90°/0ig. A. — Luetin, ein Mittel zur Anstellung der Intra- 
dermork. auf Syphilis, iat eine Emulsion aus Reinkulturen von Spirochaeta pallida, 
welche nach dem Verf. von N og uchi gezogen und durch Hitze getotet worden 
aind. — Testormon-Richter iat ein Teatiaextrakt, von der 1 ccm 2,3 g friacher 
Drusenaubatanz entapricht. — Alcresta Ipecacuanhae aind Tabletten aua Alcreata 
(Aluminiumsilicathydrat), welches aus einer neutralen oder schwach sauren, l% ig. 
Lag. der Ipecacuanhaalkaloide dieae adaorbiert hat. Daa Praparat wirkt erst im 
alkal. Darm. — Gelonida somnifera enthalten pro doai 0,01 g Kodeinphosphat, 
0,25 g diathylbarbituraaurea N a u. 0,25 g Eryaaincalcium. — Gynormon, ein halt- 
barea Ovarialpraparat, atellt ein braunlichgrauea Pulyer dar, welchea die samtlichen 
Beatandteile der Schweineovarien enthalt. — Menogen iat ein Gemiach des yorher- 
gehenden Praparatea mit Araenmetaferrin, welchea pro Tablette 0,2 g Arsenmeta- 
ferrin und den Extrakt aua 0,2 g friachen Schweineovarien enthalt. — Lecipur ist 
reinea geruch- und geachmackfreiea, ca. 95°/0ig. Lecithin. — Tricalcolcasein iat ein 
weifiea, geaehmack- und geruchfreiea Pulyer, welches 5% Kalk, 2°/0 Phoaphoraaure 
und ca. 12°/0 N enthalt und zur Bereitung von EiweiBmilch dienen soli. — Ago- 
bilin I I I  enthalt ein Drittel des Phenolphthaleindiacetatgehaltes dea Agobilina. — 
Lakmebalsam soli eine konz. Chininlsg. in Salbenform sein, die 21°/0 Chinin (wo-
von 15,8°/o ais Chininbromid), ferner je  2 g Thymol und Eugenol und je  3 g
Campher und Eucalyptol enthalt. — Sopmmprdparate werden Salicylaalbenaeifen 
mit yerschiedenen Zusatzen genannt. — Synthalin ist der Methylester der 2-Pipe- 
ronylchinolin-4-c8rbonsaure, griinlichgelbes, geruch- und geschmackloaes Kryatall- 
pulyer, F. 134—135,5°, unl. in W., swl. in A., U. in Chlf.

Gelonida neurenterica enthalten 5 mg Cocain, sowie etwas Menthol und eine
geringe Menge NaHCOa und aollen zur Behandlung der Diarrhoen dienen. — 
Radazyl „Merz“ wird ein neues, radioaktiyes Acetylaalicylaaurepraparat genannt.
— Siccocitin iat ein wohlachmeckendes Lecithinniihrpraparat, welches 11,05% Leci
thin, 11,24% Proteine, 24,35% Lactose, 6,65% W ., 5,81% Mineralatoffe, 10,86%
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Phosphatide enthalten soli. — Bolusbiozyme iat ełn Gemisch von Hefe mit 2 Tin. 
sterilisiertem Bolus und 20% Zuckerpulver. — Glykojogurtin ist ein fl. Yoghurt- 
ferment mit Glucobakterien, mit dem man in 2 Stdn. einen Glucobakterien ent- 
haltenden Yogliurt herstellen kann. — Korrelatin-Poeld enthalt auBer Maltoae, Hamo- 
globin und Glycerophosphaten noeh die nicht apezifischen Immunkorper der Milcb, 
daa aogen. Milchapermin und sperminahnliche Stoffe. — Salvarsankupfer iat eine 
von E h  r lic h  und K a r r e r  dargeatellte komplese Metallverb. von Salvaraan und 
Kupfer, gelbrotea, feinkornigea Pulver. — Tetrapyrin werden Tabletten genannt, 
die 0,05 g Kaffein, 0,15 g Pyrazolondimethylaminophenyldimethylat, 0,2 g Acetyl- 
aalicylaiiure, 0,1 g Guaranapaste u. 5°/0 Starkę enthalten. (Pharmaz. Ztg. 59. 402. 
20/5. 422. 27/5. 441. 3/6. 531. 4/7. 571. 18/7. 5S9—90. 25/7. 602. 29/7. 623. 5/8.)

DOst e r b e h n .

Agrikulturclicmie.

A lbert S chaefer, Einiges iiber die Untersuchung der Pflanzenschutzmittel 
Lohsol, Greolinum viencnse wid Lysokresol. Die Untera. erstreckte aich auf Fest- 
stellung der D., der Parbe und Konaistenz, auf die fraktionierte Dest. u. die Beat. 
von Aachc und W. Ferner wurden Miaeh- und Emulgierungaveraa. auagefiihrt u. 
die Entmiachung der 3 Mittel in verschiedenen Konzentrationaverhaltniaaen, u. der 
EinfluB der Hartę des W. auf die Emulsion featgeatellt.

Farbę D.1C Kon-
siatenz

Viaco-
sitat

E.

fliichtige
Bestand-

teile
ABche

%

W.

%

Seife
°//o

Lohsol . . 
Creolinum

dunkelbraun 1,0085 dickfltissig 1' 20" 79 2,9 5,2 ca. 17

vienense . 1,0476 3' 30" 66 3,9 14 „ 24
Lysokresol. ii 1,0805 5' 25" 47 7,4 17 „ 38

(Ztschr. f. landw. Vers.-Wesen Oiterr. 17. 702—8. Aug.—Sept. K. K. Pflanzen- 
aehutzstation. Wien.) SchOnfeld.

W. K ruger und G. W im m or, Uber Ursache und Abwendung der Dorrflecken- 
krankheit des Hafers. Die Krankheit wird hervorgerufen durch die schadigende 
Wrkg. der Reate phyaiologiach alkal. Salze und kann aicher yerhindert werden 
durch Beaeitigung der durch diese Reate entstehenden alkal. Rk. dea Bodena. Ala 
Hauptvertreter der achadliehen physiologiach alkal. Salze sind die Nitrate und von 
diesen der Chileaalpeter, NaN03, anzusehen; daneben sind auch alle diejenigen 
Diingemittel und Bodenbestandteile von Bedeutung, die mit anderen Diingemitteln 
und Bodenbestandteilen zur B. atiirker alkal. reagierender Verbb. AnlaB geben. In 
erater Linie gehort hierher CaC03, ferner auch Mg-Salze, das Ca der Phoaphate u. a. 
Die Pragę nach den Mitteln zur Abwendung dieaer Krankheit kann nur von Pall 
zu Fali endgultig geregelt werden. Es wird achon viel erreicht, wenn man den 
NaNOs durch Norgeaalpeter ersetzt oder zwei .N-Diinger gleichzeitig yerwendet, 
dereń Reate aich gegenseitig neutralisieren, wie NaNOs u. (NHJ2S04. Wegen der 
Einzelheiten iat daa Original einzusehen. (Ztschr. Yer. Dtsch. Zuckerind. 1914. 
707—57. Sept. Bernburg. Herzogl. Anhalt. Yera.-Stat.) R uhle.

E. B lanek, Agrikulturchemie. II. Bericht iiber die Fortschritte vom Juli 1913 
bis Juni 1914 (vgl. auch S. 890). (Fortschr. der Chemie, Phyaik u. physik. Chemie 
10. 145—58. 1/10.) P f l Uck e .
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0. M. Shedd, Das Yorkommen von Mangan in Kentuchyb6d.cn und seine wahr- 
scheinlićhe Bedeutung. Die ausfiihrlichen Verss. des Vfs. ergaben, daB Mn in sil len 
Boden und Pflanzen yorkommt. Reizdiingung mit Mn-Salzen, vor allem Sulfat, 
erhoht dag Pflanzenwacbstum. Bei jungfraulichen Boden enthalt die Oberkrume 
mchr Mn ais der Untergrund. In der Regel sinkt mit steigendem Mn-Gehalt der 
P20 6-Gehalt. In Kentuckyboden schwankt der Mn-Gehalt der Oberkrume zwischen 
0,005 und 0,331 %, der Gehalt des Untergrundes zwischen 0,002 und 0,264%, wobei 
dic Beobachtung gemacht wurde, daB der Gehalt arn hochsten in den fruchtbarsten 
Gebieten war. (Journ. of Ind. and Engin. Chem. 6. 660 —64. August. [22/4.] 
Lesington. Landw. Vers.-Station der Kentucky-Univ.) G r im m e .

S. L. Jod id i, Uber den gegenwdrtigen Stand der Bodenchemic mit besonderer 
Berucksichtigung der organischen Verbindungen. Bericht uber die Unterss. der 
letzten Jahre bezuglich der chemischen Natur der im Erdboden enthaltenen orga
nischen Verbb. (Landw. Vers.-Stat. 85. 359—88. 28/9.) SchOn f e l d .

Analytiselie Chemie.

E. Beckmann, Yerfahren zur Priifung der L u ft au f Gehalt an brennbaren 
Stoffen. Nach gemeinsamen Versuchen mit K a rt S teglich. Ubersieht uber die 
Methoden zum Nachweis yon Schlagwettern. Ais E x p lo s io n sv o rp r iife r  fiir 
Methan dient ein Kolben, in dem durch Cereisenziindung Methan-Luftgemische von
7—10,3% Methan zur Explosion gebracht werden. Im E x p lo s io n s h a u p tp r iife r  
werden Luft-Metbangemische am erhitzten Pt-Draht zur Yerbrennung gebracht, und 
der Methangehalt wird nach der ublichen Methode der Gasanalyse durch Ablesung des 
ent8tehenden Unterdruckes bestimmt. Fiir den Gebrauch in der Grube wird das 
ExplosionsgefaB in Metali ausgefuhrt. Zur Sicherheit ist die elektrische Gliihwirkung 
fiir den Pt-Draht so geschaltet, daB sie nicht betatigt werden kann, ehe der App. 
durch einen Hahn gegen die auBere Grubenluft abgeschlossen ist. Bei mangelndem
0 2 kann infolge der Entstehung von nicht absorbierbarem CO Uberdruck statt 
Unterdruck entstehen. tjberdruck deutet also in der Grubenpraxis hohere Methan- 
konzentrationen an. Kohlenstaub wird durch den App. mitangesogen und bestimmt, 
so daB fiir diesen keine Gefahrenzuschliige yorzunehmen sind. Leuchtgas detoniert 
mit Luft im Vorpriifer beim Gehalt von 8—25%, Wasserstoff bei 9—24%. Die 
Verbrennung dieser beiden Gase beginnt schon bei Tempp. des Pt-Drahtes (Rot- 
glut), die CH4 noch unyerandert lassen. Der Explosionshauptpriifer laBt sich 
daher zur Best. von H» oder Leuchtgas neben CH4 yerwenden. (Sitzungsber. 
Kgl. Pr. Akad. Wiss. Berlin 1914. 924—36. 30/7. [18/6.] Berlin-Dahlem. Kaiser 
WlLHELM-Inst. fur Chemie.) B y k .

R. H ottinger, TTber „ Lackmosol“, den empfindlichcn Bestandteil des Indicators 
Lackmoid. Darstellung und einige Eigenschaften. Aus kauflichem Lackmoid laBt 
Bieh ein in A. 1. Bestandteil in einer Ausbeute von 20% gewinnen, der darin neben 
dem eigentlichen Lackmoid und einem weiteren, in A. unl., gelben Farbstoff vor- 
handen ist. Dieser in A. 1. Farbstoff, das Lackmosol, zeigt abnlichen Farben- 
umschlag wie das Lackmoid, ist aber erheblich empfindlicher. Der Neutralpunkt 
liegt bei einer H-Ionenkonzentration yon 1,1 • 10 6; Rot tritt auf bei 4-10~s, Blau 
bei 3,2.10~6.

Zur Darst. des Lackmosols erhitzt man 10 g Resorcin mit 2 ccm konz. NaNO,- 
Lsg. auf hochstens 105°. Nach ca. 40 Min. wird die Schmelze in angesiiuerte konz. 
NaCl-Lsg. gegossen, wobei sich das Lackmosol ais feiner Nd. abscheidet. Durch
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Losen in NH8 und EingieBen in NaCl-Lsg. kann der Farbstoff weiter gereinigt 
werden. ScblieBlich wird er in Aceton gel. und in das 70-fache Volumen gewohn- 
lichen A . gegossen, wodurch ein rotbrauner, in A. unl. Anteil entfernt werden kann.

Besonders geeignet ist der Indicator zur Titration des NH3, alao auch bei der 
N-Best. nach K je l d a h l . (Biochem. ZtBcbr. 65. 177—88. 9/7. [5/4.] Sao Paulo, 
Brasilien. Zootechn.-biolog. Inst., Eseola Polytechnica.) R ie s s e r .

Addison Gulick, Vereinfachung der colorimetrischen Gesamtstickstoffbestimmung. 
Bei der von F o l in  und F a r m er  (Joum. of Biol. Chem. 11. 493; C. 1912. II. 760) 
angegebenen Methode laBt sich die Aspiration des NH3 aus dem Oiydationsgemisch 
in eine neue Lsg. vermeiden, wenn man bei der Oxydation des Harns nur sehr 
wenig H2S04 und K sS04 yerwendet. (Journ. of Biol. Chem. 18. 541—47. August. 
Uniyersity of Missouri.) H e n l e .

R . T on  d e r  H e id e ,  Zur Analyse des Calciums im Kot und Harn. Vf. hat 
die von A ro n  (Biochem. Ztsehr. 4. 268; C. 1907. II. 356) eingefiihrte Methode der 
Ca-Best. ais CaS04 einer Nachprufung unterzogen. Zu beachten ist zunachst, daB 
besonders im Kot der Pflanzenfresser nach der Veraschung mit HN08-H3S04 nicht 
nur CaS04, sondern auch oft nicht unerhebliche Mengen Sand und Kieselsaure 
enthalten sind, die nicht mitgewogen werden diirfen. Auch stellt es sich heraus, 
daB die Vorschrift, daB CaS04 bei 105° zu trocknen ungeniigend ist, da CaS04 sein 
Krystallwasser erst beim Gluhen yollig verliert.

Eine Kontrolle der ARONschen Methode an einfachen Salzgemischen, die neben 
Ca geringe Mengen Fe, Mg, Na u. P und freie H3S04 enthielten, ergab durchweg 
erheblich zu hohe Werte, wobei bemerkenswert ist, daB die Parallelanalysen haufig 
sehr gut untereinander stimmten. Die Hohe des Fehlers hangt von der Menge der 
neben Ca anwesenden Salze, aber auch yon der Dauer des Stehens der mit A. 
yersetzten schwefelsauren Lsgg. ab. Die Zus. der Lsgg. wurde so gewahlt, daB 
sie ąualitatiy und quantitatiy den durch nassen AufschluB yon Harn und Kot er- 
baltenen Lsgg. nahe kamen.

Verss. mit Ca-haltigem Kot und Harn ergaben ganz analoge Resultate, wobei 
die Oialatmethode ais Kontrolle diente. Bei den Harnanalysen fand sich im CaS04- 
Nd. yiel Kieselsaure.

Um korrekte Werte zu erhalten, muB man das Ap.ONsche Verf. in folgender 
Weise andern. Der nach 4—5-stiindigem Stehen im Goochtiegel gesammelte und 
mit 70°/0ig. A. ausgewaschene Sulfat-Nd. wird mit heiBer konz. HC1 gel., wobei 
Kieselsaure und Sand ungel. bleiben. In der mit NHS neutralisierten Lsg. wird 
die Ferri-Acetatfiillung yorgenommen unter Zusatz yon 2—3 Tropfen 10°/0ig. 
FeCl3-Lsg. Im kochenden Filtrat wird das Ca ais Oxalat gefallt und ais solches 
nach Trocknen bei 105° gewogen.

Die direkte Osalatmethode kann mitunter zu niedrige Resultate geben, wenn 
yiel (NH4),S04 zugegen ist. Dieses kann namlich einen Teil des Oialats in Lsg. 
halten. (Biochem. Ztsehr. 65. 363—80. 18/7. [12/6.] Berlin. Thierphysiol. Inst. d. 
Kgl. Landw. Hochsch.) R ie s s e r .

Franz K norr, Fettsauren fiir die Seifenindustrie. Der Vf. empfiehlt, zur Be- 
urteilung der Qualitat einer Fettsaure auBer der Analyse auch einen Probesud aus- 
zufiihren. Dieser wird folgendermaBen ausgefuhrt: Man gibt in eine Porzellan- 
schale 10 ccm NaOH von 38° Bś., 50 ccm W. und erhitzt zum Sieden, wonach so 
yiel Fettsaure unter Riihren eingetragen wird, bis der Zungenstich yerschwunden 
ist. Man fiigt nun W. und Lauge zu, bis der Seifenleim beim Sieden einen 
schwachen Stich zeigt, und salzt den Leim aus. Die M. gibt man in 2 Flaschen
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& 100 ccm u. liiBt den Inhalt im Wasserbnd absetzen. Die Analyse erstreckt sich 
auf den Trockenverlust, Unyerseifbares, Aschengehalt etc. Zur Best. des Trocken- 
verlusłes empfiehlt sich folgende Methode. Der zur Beat. ver\vendete App. besteht 
aus mit einer COo-Bombe in Verbindung stehenden Waschfiasche mit konz. HsS04; 
von der Waschfksche aus wird C 02 in einen Trockenturm mit CaCI2 gefiihrt; 
darauf gelangt sie in ein VorwarmungsgefaB, welches in einem beheizten Asbest- 
bad eingebettet ist, u. von da aus in den eigentlichon Trockenapp., der aus einem 
weithabigen GefaB besteht, in welchem sich ein kleines Gliischen mit groBer Ver- 
dampfungsfliiche befindet. Das GefaB hiingt in einem auf 110° erhitzten Warmbad. 
Die bei der Trocknung entwiekelten Dśimpfe werden durch gewogene U'R°hren 
mit CaC)a geleitet. Zur Unters. werden 25 g des Fettes abgewogen. Eine zweite 
schneller ausfuhrbarc Methode ergibt sich aus der Fig. 26. Im foJgenden wird die 
Bedeutung der chetnischen Konstanten und der Gewinnungsart der Fettsauren fur 
die Qualitiit der Seifen besprochen. Die geharteten Trane und dereń Fettsauren 
sind nur in maBigem Prozentsatz fiir Seifen zu empfehlen, In Tabellen sind die 
Konstanten, der Trockenverlust etc. von durch Saponifikation gewonnenen Fett
sauren, von Goudrondestillaten, von Neutralfetten, von geharteten Tranfettsauren, 
die Beschaffenheit der Seifen, sowie die Glycerinausbeuten ete. zusammengestellt. 
(Seifensieder-Ztg. 41. 726-28. 24/6.; 805-6 . 8/7.; 805—96. 29/7.; 948-50. 12/8.; 
971—72. 26/8.) ’ SchOn f e l d .

Fig. 27.

Franz W ohack, Zur Glycerinle&timmung im Weine. Der Vf. yersuchte, das 
Verf. von KLEMENC zur Mcthosyl- und Athosylbest. (ygl. Monatshefte f. Chemie 
34. 901; C. 1913. II. 996) fiir die Glycerinbest. im Weine zu yerwerten. Durch 
zweckmaBige Umgestaltung des Verf. erhielt der Vf. sehr befriedigende Resultate; 
das Verf. wird zur allgemeinen Einfuhrung empfohlen. Die Best. wird folgender- 
maBen ausgefiihrt: 100 ccm Wein werden auf ca. 30 eingeengt, yerlustlos in ein 
50 ccm-Kólbcben gebracht, durchgemischt und 5 ccm ( =  10 Wein) in das Zer- 
setzungskdlbchen o (s. Fig. 27) gebracht, mit 15 ecm H J (D. 1,96) und einigen 
Siedesteinchen yersetzt, das Zersetzungsrohr d angeheizt, die mit W. gefullten 
Absorptionsapp. e yorgeschaltet und O yorsichtig durchgeleitet. Wenn das Zer
setzungsrohr gluht, wird H J bis zum deutlichen Sieden erwarmt. Das abgesetzte 
J  wird mit kleiner Flamme in das untere Ende des Rohres ubergetrieben. Wenn 
nach 10 Minuten keine J-Abscheidung erfolgt, ist die Zers. beendet. Nach Ab- 
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kiihlen im O-Strome werden die Absorptionsapp. entleert. Die Hauptmasse dea J 
(im yerjiingten Robrende) wird mit KJ-Lsg. gel. und das Rohr mit W. naeh- 
gewasehen. Das J  wird mit Na^SjOs und Starkę titriert, sodann wird (Methylrot) 
H J mit KOH titriert. Der zu verwendende P muB mit CS2, A., A. und W. be- 
handelt werdeu. (c ist ein Phosphorwiischer, 6 Steigrohr; der App. wird von
H. G a r e is  in Wien IX. geliefert.) Die Best. dauert ca. 1 Stde., bei SuBweineu 
dauert die vollstandige Zers. manehmal bis zu 3 Stdn. (Ztschr. f. landw. Vers.- 
Weseu Ósterr. 17. 684—97. August-September. K. K. landw. chem. yersuehsstation 
Gorz.) SCHONFELD.

R. Chodat und R. H. K um m er, Uber den Nachweis von Peptidm im Sarn  
mittels der p-Kresol-Tyrosinasereaktion. Die von Ch o d a t  ermittelte Tatsache, daB 
alle Polypeptide mit p-Kresol und Tyrosinase eine Rotfarbung geben, die bald in 
eine Grunfarbung iibergeht, laBt sich gut zum Nachweis der Polypeptide im nor- 
malen S a rn  yerwenden. In der Tat fallt die Rk. stets positiy aus. Tyrosinase 
allein, die mit Tyrosin und tyrosinhaltigen Polypeptiden stets Rotfarbung mit 
darauffolgender Melaninbildung bediugt, bleibt im Harn wirkuiigslos; die im Harn 
enthaltenen Polypeptide sind also frei von Tyrosin. Nach Behatideln des Harns 
mit Trypsin andert sich die Farbrk. mit p-Kresol-Tyrosinase in charakteristischer 
Weise, wie sie nach Spaltung der Polypeptide zu erwarten ist. Durch yorheriges 
Erhitzen des Harns wird die p-Kresol-Tyrosinasereaktion beschleunigt. (Bioehem. 
Ztschr. 65. 392—99. 18/7. [15/6.] Genf. Botan. Inst. d. Uniy.) R ie s s e r .

Elisabeth. K urchin , Tryptophanbestimmung in normalen und pathologischen 
Nieren. Colorimetrische Tryptophanbestst. in einer groBeren Anzahl normaler und 
pathologiseher Nieren, und zwar in dem 24 Stdn. mit Pankreatin yerdauten, yollig 
geklarten PreBsaft, ergaben einen Mittelwert von 0,0603 g bei normalen, 0,05S6 g 
bei pathologischen Nieren. Der Tryptophangehalt steigt mit dem Alter. Die hoch- 
sten Werte wurden bei den normalen Organen gefunden, die niedrigsten in Fallen 
von Nephritis interstitialis ehronica. (Bioehem. Ztsehr. 65. 451—59. 18/7. [25/5.1 
Zurich. Chem. Lab. d. Med. Uniy.-Klinik.) R ie s s e r .

Tecliniscłie Chemie.

John Don, Permutit und Polarit zur Wasserreinigung. Polarit ist ein in Eng- 
land bekanntes Filtermaterial, das im Gegensatz zum Sand ais Filtermaterial einen 
groBen Fortsehritt bedeutet; seine Zus. ist (%): Fe80 4 54, Si02 26, CaO 2, A1S03 6, 
MgO 7, C 5. Es sollte erforsebt werdeu, wie weit die Einw. yon Polarit und Per
mutit (ygl. G ans, Chem. Ind. 33. 48; C. 1910. I. 966) auf Adsorption zuriickzu- 
fiihreu ist. Beim P o la r i t  darf man annehmen, daB der in der Oberfliichenschieht 
der Korner okkludierte Sauerstoff von dem gel. Fe des filtrierenden W. rasch ge- 
bunden wird, und daB weiterer O nur langsam aus den tieferen Schichten nach- 
dringt. Demnach yerlauft auch die Rk. zunachst sehr rasch, um sich schnell be- 
deutend zu yerlangsamen. Es handelt sich hier also um eine Art allmahlicher 
Esosmose yon Sauerstoff nach auBen, also um einen der Adsorption entgegen- 
gesetzten Vorgang. Beim P e rm u ti t  findet man einen fortsehreiteuden chemisehen 
Austausch, der sich nach dem Iuneren eines feuchten, festen Korpers zu erstreckt, 
ein typisches Beiapiel fur eine chemiache Substitution innerhalb einea porigen, yon 
FI. durchdrungenen Korpers. (Kolloid-Zeitschrift 15. 132—34. Sept. [2/7.] Glasgow. 
Royal Teehnieal College.) ROhle.



A. Kertess, E in neues Verfahren zur Prufung der Festiglceit von Tuchen. 
(Ztschr. f. angew. Ch. 27. 501—4. 21/8. — C. 1914. II. 958.) Sch ó n feld .

G-. W eiBenberger, Stićkstojfwerbindungen im Portlandzement. 1 kg Zement 
enthiilt etwa 2,2 ccm und vermag bei yollstandiger Eutbindung desselben
2,5 ccm N H S zu entwickeln. Der N ist im Zement (Schachtofenzement) moglicher- 
weise in Form von Aluminiumnitrid, Calciumcyanamid und Ca{CN)3 entbalten; 
hauptsachlich sind wohl Nitride anwesend. (Tonind.-Ztg. 38. 1249—50. 20/6. 
Anorg.-chem. Lab. K. K. Techn. Hochschule Wien.) SchONFELD.

F riedr. Freiss, Experimentaluntersuchungen uber die Aufbereitung ron Monazit 
und Wolframit. Vf. teilt LaboratoriumsversB. iiber die magnetische Aufbereitung, 
die Aufbereitung nach dem W rrT schen  ReibungsprozeB, die Trennung durch den 
LosungsprozeB, das ELMOREsche Verf. u. das pneumatische Verf. bei monazitischen 
Mineralgemengen, sowie iiber Trennung von Wolframit u. Gangart auf der schiefen 
Eoene mit. Interessenten miissen auf das Original yerwiesen werden. (Metali u. 
Erz, Neue Folgę der „Metallurgie11 11. 573—78. 22/8. 587—94. 8/9.) G r o sc h u ff .

P. Cłievenard, Die Ausdehnung vo)i Nickelstahlen in einem grofien Temperatur- 
bereich. (Vgl. S. 549.) Die dilatomotrischen Messungen erstrecken sich iiber ein 
Temp.-Gebiet von — 195° bis -{-750°. — 1. Legierungen zwischen Fe und Fe^Ni. 
Es wurden die Kuryen der Dimensionsanderungen beim Erhitzen und beim darauf- 
folgenden Abkiihlen initeinander yerglichen, nachdem zuyor eine Abkiihlung auf 
die Temp. von fl. Wasserstoff yorgenommen worden war. Die von L. D umas und 
Gu illa u m e  beobachtete doppelte Umwandlung — eine reversible und eine iiber- 
gelagerte irrcyersible — konnte bei einem Gehalt von 31,9%  Ni bestatigt werden. 
Es werden die Werte fur die Amplituden der irreyersiblen Umwandlung, die 
Differenzen zwischen den linearen Dimensionen vor und nach dem Erhitzen, fur 
Gehalte von 25,9—35 ,4%  Ni tabellarisch mitgeteilt. Bei einem Gehalt yon 31,9%  Ni 
ist die Dimensionsśinderung identisch, ob das Metali auf —195° oder auf —250° 
abgekiihlt wurde. Die Werte streben dem W ert 0 zu, wenn man sich der Verb. 
Fe*Ni nahert, die also ais Grenzgehalt der irreyersiblen Legierungen zu betrachten 
ist. — 2. Legierungen zwischen FesNi und FeNit . Die Legierungen zwischen 
34,45 u. 67,75% Ni haben anormale, ąuasi-reyersible Eigenschaften. Die Anomalie

niedrigen Ni-Konzentrationen zeigen die Kuryen zwei Einbiegungen, yon denen 
die eine bei hoheren Konzentrationen yerschwindet, wobei gleichzeitig die ganze 
Anomalie an Intensitat abnimmt und schlieBlich, in dem MaBe wie man sich der 
Verb. FeNij nahert, dem W ert Nuli entgegenstrebt. — 3. Legierungen zwischen 
FeNit und Ni. Mit zunehmendem Fe-Gehalt wird der Winkel, den die beiden 
geradlinigen Stiicke der Kurye fur die wahren Koeffizienten bilden, kleiner; bei 
einem Gehalt, der der Verb. FeNi2 entspricht, wird er merklich gleich Nuli. Fiir 
diese Legierung erfolgt also die Ausdehnung — wenigstens zwischen 0 u. 800° — 
nach einem parabolischen Gesetz. — In einem Diagramm werden im Original die 
gesamten Resultate in Form yon Kuryen, welche die Ausdehnung ais Funktion 
der Zusammensetzung darstellen, zusammengefaBt. Der plotzliche Abfall der Kurye 
fiir 700° fast genau bei FeNi, beweiBt die Esistenz dieser Verb. bei dieser Temp. 
Die Verliingerung der Kurye bis zur Ordinate entspricht dem Ausdehnungskoeffi- 
zienten des ^-Eisens bei 700°. Verss. mit einer Reihe yon Manganstahlen ergaben 
fiir diese GróBe einen gut iibereinstimmenden Wert. (C. r. d. l’Acad. des sciences

tritt besonders bei den Kuryen des „wahren heryor. Bei

159. 175—78. [13/7.*].) B ug g e .



C. E. Stromeyer, Die Bcstimmung der Ermudungsgrenzen bei abwcchselnden 
Beanspruchungen. Vf. beriehtet uber Toraionaunteraa. an verachiedenen Słahlsorten, 
GufSeisen, NicJcel, Kupfer, Phosphorbronze, Aluminium  u. Magnaliwn. (Proc. Royal 
Soc. London. Serie A. 90. 411—25. 20/7. [21/5.*].) B u g g e .

John W inkler, Das Problem des Gasolins fiir Motoren. Californiachea Petro
leum enthalt ca. 80°/0 Beatandteile, die keine ruBfreie Yerbrennung im Motorzylinder 
ermoglichen. Es wurden daher verschiedene Verss. angestellt, um die schweren 
KW-stoffe zu einfacheren, leichtcren zu depolymeriaieren: Destillation in H-At- 
moaphare unter gleichzeitiger Einw. von Elektrizitiit (Glimmentladung, Bogen uaw.), 
Einw. von Aluminium und Waaaerdampf bei erhohter Temp. und erhohtem Druck, 
Einw. von reduziertem Nickeloxyd und Wasaerstoff nach yorheriger Oxydation und 
Hydrierung mit Rhodiumachwarz. Die Hydrierungsmethoden leiden unter der die 
Katalysatoren ,,vergiftenden“ Wrkg. der im Petroleum enthaltenen Schwefelverbb. 
Befriedigende Reaultate wurden in keinem Fali erhalten. (Journ. Franklin Inat. 
178. 97—99. Juli. [Mai.] Univ. of California.) B ug ge .
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Patente.

KI. 8i. Nr. 279863 vom 1/8. 1912. [29/10. 1914].
L azar Golodetz und B ernhard  Benedix, Hamburg, Verfahren zur Beschleu- 

nigung der Bleiehwirkung von Wasserstoffsuperoxijd oder aonatigen Peroxyden oder 
Persalzen unter Verwendung osydasenhaltiger Stoffe. Daa zu bleichende Gut wird 
zunachst mit der Oxydase und dann mit der Bleichlag. behandelt. Ais Enzym fur 
dieaen Zweek haben sich neben den fur Sauerstoffentw. bekannten Oxyden auch 
Pflanzenextrakte, wie z. B. waa. alkoh. Extrakte vom Meerrettich u. dgl., brauch- 
bar gezeigt. Auch Hefe und Hefeexktrakto lasoen sich yerwenden.

KI. 10 a. Nr. 279817 vom 4/4. 1914. [27/10. 1914].
(Zua.-Pat. zu Nr. 270573; C. 1914. I. 926.)

Anton F ingerland , Pecs, Ungarn, Alois In d ra  und Anton Lissner, Briinn, 
Mahren, Yerfahren der Herstellung von schwefelarmen Brennstoffen. Ea werden 
natiirliche oder kiinatliche schwefelreiehe Brennatofie nach dem Erhitzen mit bei 
der nac.hfolgenden Behandlung katalytisch wirkenden Zuachliigen, wie Metallen, 
Oxyden, Hydroxyden oder Salzen, in der Kśilte der Einw. von SS. oder aauren Fil. 
ausgeaetzt.

K I. 12i. Nr. 2 7 9 6 7 8  vom 24/12. 1913. [27/10. 1914J.
Dentsehe L icht-Indnstrie, G. m. b. H., Miinchen, Sauerstoffentwicklcr, welcher 

aus einem mit FI. gefullten Behalter und einer innerhalb deaaelben iiber ein festes 
Saueratoffpraparat gestulpten Glocke besteht, wobei die Entw. nach MaBgabe dea 
Gaaverbrauchea selbsttatig geregelt wird. Es ist ein Glockenhals angeordnet, aus 
welchem durch ein abgezweigtes Rohr der entwickelte Saueratoff nach unten in 
die Entwicklungafluasigkeit geleitet wird, von wo aua deraelbe erst nach dem Gaa- 
raum oberhalb der FI. im AuBenbehalter emporsteigt. Der Glockenhals iat naeh 
unten durch ein Yentil abschlieBbar, deasen Steuerung durch eine im erweiterten 
oberen Teile dea Glockenhalses angeordnete, durch eine Feder in ihrer Normal- 
stellung gehaltene Membran erfolgt.

KI. 12 k. Nr. 27 9 9 5 3  vom 23/4. 1914. [30/10. 1914].
Bam bach & Co.. Chemische Gesellschaft m. b. H ., Coln, Yerfahren zur
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Darstellung von Ammoniumsulfat, dadurch gekennzeichnet, daB man Erdalkalisulfat 
mittela neutralen oder sauren Ammoniumsulfits, bezw. dessen Bildungskomponenten 
zu Ammoniumsulfat und Erdalkalisulfit umsetzt.

KI. 12 k. Nr. 279954 vom 3/1. 1013. [31/10. 1914].
(Zus.-Pat. zu Nr. 254344; O. 1913. I. 195.)

Badiache Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigahafen a. Eh., Yerfahren zur Dar
stellung von Ammoniak aus seinen Elementen mittels unedler Metalle ais Katalysatoren. 
Die Entfernung der im Wasserstoff enthaltenen Schwefelverbb. gelingt rasch, sicher 
und yollstandig, wenn man die Behandlung des Wasserstoffs, bezw. des denselben 
enthaltenden kohlenoxydfreien Gasgemischea mit Alkalilauge in der Warme u n te r  
D ruck  yornimmt. Die Konzentration der Alkalilsg., die Temp. und der Druck 
konnen innerhalb weiter Grenzen gewiihlt werden.

KI. 12 m. Nr. 279956 vom 30/11. 1913. [31/10.] 1914.
K unheim  & Co., Berliu-Niederschoneweide, Verfahren zur Herstellung eines 

zur Gtińnnung von Thorium-X-Losung gteigneten Badiothorpraparates. An Stelle 
des bisher zur Fallung benutzten Ainmoniaks wird zur Abtrennung des Radiotbors 
aus gereinigten neutralen Lsgg., welehe z. B. durch Ausfallen der rohen Lsgg. von 
gereiften Mesothorpraparaten oder Mutterlaugen von der Gowinnung des Meso- 
thoriums mit Barythydrat und Auaziehen mit konz. Schwefelsaure erhalten werden, 
reines Wasserstoffsuperoxyd benutzt. Wichtig ist dabei, daB die Lsgg. noeh geringe 
Mengen Edelerden enthalten. Bei Zugabe des Wasseratoffsuperoxyds seheidet sich 
mit deu noch anweBenden geringen Mengen vou Edelerden aiimtliches Radiothor 
ais Superoxydhydrat aus in Gestalt eines Nd., welcher achon nach kurzer Zeit eine 
dichte BeschaSenheit anuimmt und sich vorziiglicb filtrieren und auslaugen liifit. 
Aus dem Superoxydhydratniederschlag wird das jeweilig gebildete Thorium-X durch 
einfaches Auslaugen mit diinner Kochsalzlsg herausgelost.

K I. 12 o. Nr. 2 7 9 8 6 4  vom 9/10. 1913. [29/10. 1914]. 
Farbenfabriken  vorm. F riedr. B ayer & Co., Leverkusen b. Coln a. Rh., 

Verfalirtn zur Darstellung von a-Methylcumaranen. Es wurde gefunden, daB die 
G-o-Allylphenole in a-Methylcumarane ubergefiihrt werden konnen, indem man die 
Allylphenole mit Halogen wasserstoff behandelt und das Reaktionsprod. eyent. nach 
vorhergehender Erwarmung mit alkoh. Alkali im Vakuum destilliert, oder indem 
man o-Allylphenole mit sauren Kondensationamitteln auf hohere Temp. erhitzt und 
die gebildeten a-Methylcumarane event. im Vakuum abdestilliert. Die neuen Korper 
bilden farbloso Fil. und geben mit Eisenchlorid und konz. Schwefelsaure eine 
charakteristiscbe rotviolette Fiirbung. Sie sollen fur pharmazeutische Zwecke Ver- 
wendung finden. — o-Allyl-p-kresol liefert mit Bromwasserstoff das a-3-Dimethyl- 
cumaran (I.), eine wasserhelle PI, Kp. 219°, von augenehmem aromatischen Geruch,

OHs. r ^ X -------,CH2 r^ X ------ .OH2 0 ^ 0 , 0 . ^ — ,CHS
' ^ i1 ICH.CH, l^^Jl^C H -C H , ^^L ^JCH -CH ,

U CHa :.) O
in den gewohnlichen organischen Losungamitteln 1., in Natronlauge unl. Aus 
o-Allylphenol und salzsaurem Pyridin entsteht beim Erhitzen auf 220° und naeh- 
folgendem Destillieren im Vakuum a-Methylcumaran, farbloses, eigenartig riechen- 
des Ol, Kp. 197—198°. Das aus o-Allyl-o-kresol erhaltene a-1-Dimethylcumaran 
(II.) bildet eine farbloae FI. von ausgesprochenem Blumengeruch, Kp. 211—212°; 
der u-Methylcumaran-3-carbonsduremethylestcr (III) den man aus 3-Allyl-4-oxybenzoe-
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sauremethylester erhalten kann, siedet bei 167—168° unter einem Druck yon 15 mm 
und bildet ein farbloses 01 yon schwachem Geruch, das durch Verseifen die 
a-Mełhylcumaran-3-carbonsaure liefert; farblose Nadeln, P. 150°.

KI. 12 o. Nr. 279955 vom 10/9. 1913. [29/10. 1914],
Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., Verfahren zur Her- 

stellung von 2-Halogen-2-methylbutan, dadurch gekennzeiehnet, dalS man die bis 
etwa 45° siedenden Fraktionen des bei der destruktiven Destillation hochsiedender 
KW-stofFe erhaltlichen Oles mit Halogen wasserstoffsaure behandelt. Aus Gasnaphtha 
(Crackingdl) und konz. Salzsaure gewinnt man neben n-Pentan, Kp. 37—39°, eine 
Fraktion Kp. 75—85°, die aus tertiarem Chlorisopentan besteht.

KI. 12p Nr. 279999 yom 10/6. 1913. [31/10. 1914J.
F. HofFmann-La Roche & Co., Grenzach, Baden, Verfahren zur Darsłellung 

eines Hydrierungspiroduktes des Colchicins, darin bestehend, daB man auf Colchicin 
molekularen Wasserstofi in Ggw. yon Palladium in kolloidaler Lsg. oder fein yer- 
teilter Form ais Katalysator einwirken l&Bt. Tetrahydrocolchicin, C22H,9N 06, aus 
Colchicin in verd. A. und kolloidalem Palladium beim Einleiten yon Wasserstoff 
unter gelindem Uberdruck, nach dem Verdampfen des A. wird das Hydrierungs- 
prod. der wss. Lsg. durch Chlf. entzogen. Durch Verdampfen des Chlf. und 
Trocknen im Vakuum erhalt man das Tetrahydrocolchicin ais amorphe, sprode M.,
F. ca. 100°, sil. in A., Chlf., 1. in A., wl. in W.; es ist weniger giftig ais das 
Colchicin.

KI. 22 b. Nr. 279549 yom 18/5. 1913. [20/10. 1914],
Carl Jag e r, G. m. b. H., Diisseldolf-Derendorf und R. W. C arl, Dusseldorf, 

Verfahren zur Eerstellung von Selenfluoresceinen, darin bestehend, daB man Fluores- 
cein selbst oder Halogene enthaltende Fluoresceine in alkalischer Lsg. mit Selen 
behandelt. Dicblorfluorescein liefert in NaOH beim Erhitzen mit Selen in 6 Stdn. 
nach dem Ansauern Dichlorselenofluorescein, rotbraune Krystallchen aus A., schm. 
unter Zers., wl. in A. und organischen Fil. fast unl. in W. Die Lsgg. der Alkali- 
salze zeigen keine Fluorescenz.

KI. 24o. Nr. 279550 yom 20/9. 1913. [19/10. 1914],
Heinrich. Koppers, Essen, Rubr, Verfahren zur Erhohung des Durchsatzes 

und der Ammoniakausbeute in Gaserieugern, unter Einfuhrung eines brennbaren 
Gases ais Verdunnungsmittel, dadurch gekennzeiehnet, daB der Yorgang auf einer 
derart hohen Temp. durchgefuhrt wird, daB das brennbare Gas (Wasserstoff, Er- 
zeugergas) standig zur Verbrennung gelangt, um die Erhaltung der Temp. der 
Umsetzungszone zu gewahrleisten.

KI. 2 6 a. Nr. 279436 yom 19/6. 1913. [19/10. 1914].
W alther & Co., Akt.-Ges., Dellbruck b. Coln, Wasserzerstaubungsvorrichtung 

fiir Gaswascher mit Gegenstrom zwischen Gas und Waschjliissigkeit, gekennzeiehnet 
durch einen zweckmaBig herausnehmbaren, aus leichten Rohren bestehenden Ver- 
teiler, welcher aus mehreren rahmen- oder ringformigen Gliedern, an denen Wasser- 
brausen yerteilt sind, sowie aus einzelnen daran bangenden Rohren mit je  einer 
Wasserbrause am unteren freien Ende besteht.

KI. 30 h. Nr. 279553 vom 15/7. 1913. [22/10. 1914J.
(Zus.-Pat. zu Nr. 267219; C. 1913. II. 2070.)

Chemische W erke vorm. H einrich  B yk, Lehnitz (Nordbahn), Yerfahren
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zur Gewinnung der Gesamtalkaloide der Lobelia. Es wurde gefunden, daB man 
auch das wirksame Prinzip der Lobelia nach dem Verf. des Hauptpat. isolieren kann.

KI. 55b. Nr. 279411 vom 11/1. 1914. [17/10. 1914].
E rnst Bergerhoff, Dresden, Verfahren zur Herstellung von Halbzellstoff aus 

Holz. Es wird das zerkleinerte Holz unter Verwendung von Sulfitlauge nur so 
weit angekocht, daB die Holzstuckchen in ihrer urBpriinglichen Form durchweg 
erhalten bleiben, aber durch Quetschen zerfasert werden konnen, wobei die Mengen- 
yerhaltnisse der Sulfitlauge gegebenenfalls derart gewahlt werden, daB die Ablauge 
noch geniigende Mengen von S02 zur Yornahme einer weiteren Kochung enthalt.

KI. 55 b. Nr. 279516 yom 17/1. 1914. [21/10. 1914].
W ilhelm  Fornhoff, Frankfurt a. M., Verfahren zur Gewinnung von Zellstoff 

und Viehfutter aus der Pfahlumrzel von Brassikaarten, wie Striinke von Weiflkohl, 
Botkohl, Wirsingkohl, Blumenkohl usw., dadurch gekennzeichnet, daB man die 
Wurzeln mit Dampf oder W., gegebenenfalls nach Zusatz eines Alkalia und zweck- 
maBig unter Druck, einige Zeit aufschlieBt und das celluloaehaltige Fasermaterial 
durch PreaBen oder Quetachen von den ala Viehfutter dienenden Weich- oder 
Markteilen befreit, worauf das Fasermaterial unmittelbar oder nach weiterem Auf- 
achluB mit Natron oder nur W. unter Druck im Hollander aufgeachlagen oder 
aonstwie zerąuetscht und allein oder ais Zusatz zu anderem Faaermaterial in 
ublicher Weise auf Papier oder Pappe yerarbeitet wird.

KI. 55b. Nr. 279517 yom 17/6. 1913. [21/10. 1914],
Carl Brann, Miinchen, Verfahren zur Erzeugung von hellfarbigem und leicht 

bleiehbarem Zellstoff aus Botbuchenholz. Es wird das zerkleinerte Holz im Kocher 
unter Druck mit nur 40—50% freie SOj enthaltenden Gemischen yon Calcium- 
bisulfit und Alkalisulfiten oder Magnesiumsulfit gekocht und nach Abblasen der 
Ablaugen unter AusschluB yon Luft im Kocher mit h. und dann mit schwach 
S02-haltigem, k. W. gewaschen.

KI. 64b. Nr. 279375 yom 5/4. 1914. [17/10. 1914],
Em il Lebbans, Genf, Schweiz, Trichter fur Fliissigkeiten. Der Trichter 

besteht aus zwei aus Segeltuch oder gummiertem Stoff durch Annahen aneinander 
befestigten Einzeltricbtern, yon denen der obere flachere Trichter an seiner unteren 
Offnung, welche kleiner sein muB ais der lichte Flaschenhals, mit Einschnitten 
yersehen ist, so daB einzelne Lappen gebildet werden, welche an ihrem unteren 
Rande durch eine Gummischnur federnd zusammengehalten werden, und daB der 
untere schlankere eine dem auBeren Durchmesser des Flaschenhalses angepaBte 
Offnung aufweist.

Bibliograpliie.

Effront, J., Les Catalysateurs biochimiques dans la Vie et dans 1’Industrie. Fer- 
menta proteolytiąuea. Paria 1914. gr. in-8. 770 pg. relió. Mark 21.

Escales, R., Die Exploaiyatoffe, mit besonderer Berucksichtigung der neueren 
Patente. (8 Jlefte.) Heft 1: Schwarzpulyer u. Sprengsalpeter. 2., umgearbeitete 
und erweiterte Auflage. Leipzig 1914. gr. 8. mit 1 Tafel u. Fig. Mark 15.

Femer in 1. Auflage bisher erschienen: Heft 2—5 (SchieBbaumwolle; Nitro- 
glycerin und Dynamit; Ammonsalpeteraprengatoffe; Chloratsprengstoffe). 1905 
bis 1910. mit Fig. Mark 37.



1216

H andbnch der Arbeitsmethoden in der Anorganisehen Chemie. Bearbeitet von 
K. A r s d t ,  P. A. G u y e , F. K r a f f t , W. Ram say  u. a., herausgegeben von 
A. S tahler. (5 Bandę.) Bd. III: Allgemeiner Teil: Physikoehemiscbe Be- 
stimmungen. 2. Halfte. Leipzig 1914. gr. 8. SS. I—VIII und 693—1555 
mit 1 Tafel und 347 Figuren. Mark 30; in Halbfranzband Mark 33.

Band III, jetzt yollstandig in 2 Teilen, 1913—1914. 1573 SS. mit 1 Tafel
u. 701 Fig. Mark 52, in 2 Halbfranzbdn. Mark 58. — Ferner biaher erschienen: 
Bd. I. 1913. 799 SS. mit 1064 Fig. Mark 25, in Halbfranzbd. Mark 28.

Jah rbuch  der Organischen Chemie, bearbeitet von J. Schmidt. Jahrgang 7: 
Forachungsergebnisae und Fortachritte im Jahre 1913. Leipzig 1914. gr. 8. 
XIV u. 253 SS. Mark 12,80.

K onig J., Chemie der menachlichcn Nahrungs- und GenuBmittel. 4., yollstandig 
umgearbeitete Auflage. (3 Bandę.) Bd. III: Uatersuchung von Nahrungs-, Ge- 
nuBmitteln u. Gebrauchsgegenatanden. (3 Teile.) Teil 2: Tierische u. pflanz- 
liche Nahrungsmittel. Berlin 1914. gr. 8. XXXV u. 972 SS. mit 260 Figuren. 
Halbfranzband. Mark 36.

Lebbin, G., Allgemeine Nahrungsmittelkunde. Volksau3gabe. Berlin 1914. gr. 8. 
XI und 543 SS. mit 1 colorierten Tafel (Pilzmerkblatt) und 58 Fig. Mark 5.

Lodge, 0., Radioaktiyitat und Kontinuitśit. Zwei Vortriige. Leipzig 1914. 8. 
217 SS. Mark 5.

Lueger, 0., Lesikon der geaamten Technik und ihrer Hilfswissenschaften. 2. Auf
lage. Erganzungsband. Stuttgart 1914. Lex. 8. 8S0 SS. mit Abbildungen. 
Halbfranzband. Mark 30.

Lexikon der geaamten Teehnik. 2. Aufl. 8 Bandę. 1904—1910. mit Ab- 
bild. Halbfranzband. Mark 240.

M etzger, H., Die Technik des Filterna. Wien. 1914. 8. VII und 162 SS. mit 
124 Figuren. Mark 4.

Meyer, 0., Geachichte dea Elektroeisens, mit besonderer Beriicksichtigung der zu 
seiner Erzeugung bestimmten Ofen. Berlin 1914. gr. 8. VIII und 187 SS. 
mit 206 Figuren. Mark 7.

Morse, H. N., The Osmotie Pressure of Aąueous Solutions. Repoit on inyesti- 
gations made in the Chemical Laboratory of the Johns Hopkina Uniyeraity 
1899—1913. Washington 1914. 8. Mark 10.

Noel, P., et Rosset, P., Le Pommier, sa culture et ses parasites et le Cidre, sa 
fabrication et ses maladie3. Rouen 1913. 12. 118 pg. av. 1 planche et
figurea. Mark 1,50.

Rom ann R., Contribution i  l’etude des ćąuilibres en Solution diluee. Nancy 1913.
gr. in-8. XI et 160 pg. ar. 1 planche et figures.

R osenthaler, L., Der Nachweis organischer Verbindungen. Au6gewahlte Reak- 
tionen und Verfahren. Stuttgart 1914. (Aus der Sammlung: „Die Chemische 
Analyse11 von MAKGOSCHES) gr. 8. XVIII und 1070 SS. Mark 34.

Sabatier, P., Die Katalyse in der organischen Chemie. Leipzig 1914. gr. 8.
IV. und 243 SS. Mark 10.

Scłrulz, K., Einfiihrung in die Krystallographie. Leipzig 1914. 8. VIII u. 40 SS. 
mit 73 Figuren. Mark 0,S0.

Soddy, F., Die Chemie der Radioelemente. Deutach 'von M. Ik le . Teil II: Radio- 
elemente und periodischea Gesetz. Leipzig 1914. 8. 85 SS. mit 11 Figuren. 
Mark 2.

Daa jetzt voll3tandige Werk, 2 Teile, 1912—1914. 178 u. 85 SS. mit Fig. 
Mark 6.

SehluB der Redaktion: den 2. November 1914.


