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Weise dargetan, dnlj die Seitenkette sich in Stelle 5 befindet. Er 
spricbt bei dieser Gelegenheit die Ansicht aus, daB dieser Beweis uni 
so erwtnschter gewesen sei, als die Pyrenbildung bei der Zinkstaub- 
destillation des Thehenols durch Umlagerung hatte erfolgt seiii 
konnen. Indem ich die Bedeutung der ausgezeichneten Arbeit Ton 
P s c h o r r  voll anerkenne, mochte ich mir doch gestatten darauf hin- 
zuweisen, daB ich selbst mich diesem Bedenken seinerzeit nicht ver- 
schlossen und daher stets, wenn ich die Zinkstaubdestillation in An- 
wendung braclite, auch auf andereni Wege Beweise herbeizuschaffen 
mich bemiiht habe, z. B. n1s ich nus Thebaol Phenanthren erhielt 
(rergl. diese Berichte 30, 3365 [1897], Absatz 3). Auch in dem Fall des 
Abbnus des Thebenols zurn Pyren habe ich mich auf die Zinkstaub- 
destillation nicht beschrankt, sondern, was P s c h o r r  ubersehen hat, 
das Pyreti auch auf nnsseni Wege, namlich durch Erhitzen T o n  

Thebeno1 mit Jodwasser5toEFsaure und Phosphor erhalten'). Gerade 
hierauf gestiitzt habe ich an den nahen Beziehungen des Pyrens zum 
Thebenol resp. Thebain niemals gezweifelt. 

334. F. Myliue: Ober die Verwitterung des Glaees. 
[Mittcilung aus der Ph!-sik.-Tcchn. Iteichsanstalt.] 

(Eingcgangcn an1 2. Juli 1910; vorgctragcn in  der Sitzung vom 30. h i . )  

Die chemische Reaktionsfahigkeit des Glases erzeugt bei seiner 
technischen Verwendung Storungen nach zwei yerschiedenen Rich- 
tungen; erstens tlurch A u f l o s u n  g des Glases in  flussigeu Reagenzien 
ond zweitens durch V e r w i t t e r u n g .  F u r  beide Falle liegt das Be- 
diirhis nach zahlenmaoiger Abschatzung des Angriffes vor. 

Fiir die Losungsvorgange ist diesern Bediirfnis genugt worden 
durch die Cntersochungen von F. I ~ o l ~ l r a u s c h ~ ) ,  von P f e i f f e r ?  
und von H a b e r  und S c h  w e n k  el), bei welchen die elektrische Leit- 
fahigkeit zur Messung dientc, sowie durch das alkalimetrische Ver- 
fahren von M y l i u s  und 1 r o e r s t e r 5 ) ,  welches sich besonders fur die 
technische Priifung des Hohlglasea als zweckrnaBig erwiesen hat. 

l) Diese Rerichte 30, 1363 [1897], Abs. 2 u. S. 1383, letztcr Absatz. 
*) Kohlrausch ,  diese Berichte 24, 3560 [1891!; 26, 2995 [1893]. 
a) Pfeiffer ,  Wietl. Ann. 44, 239 [1891]. 
') IIaber und S c h w e n k e ,  Zeitschr. f .  Elektrochem. 10, 143 [1904]. 
5, Mylius ,  diese Berichte 22, 310 [1589]; Mylius  und F b r s t e r ,  dime 

Berichtc 24, 1482 r18911. 
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Fiir die Messung der V e r w i t t e r b a r k e i t  dagepen war  bis jetzt 
ooch kein fiir alle Glasarten geltender zahlenmiioiger Ausdruck ge- 
furiden worden. 

Die folgende hiitteilung sol1 zur Abhilfe dieses Mangels einen 
Beitrag liefern'). 

Die Verwitterung des Glases an der Luft fiihrt zu den folgenden 
Einzelerscheinungen, iiber welche die mannigfachsten Beohachtungen 
vorliegen : 

1. Verwitterun~sbeschlBjie, 
2. Korrosion, 
3. Aufnahme yon Wasser in die Substanz des Glases, 
4. Austntt von Wasser aus dem Glase mit verschiedenen 15nt- 

ghsungserscheinungen. 
Die Messung der Verwitterung geschieht a m  besten dwch Ab- 

schatzung der Verwitterungsbeschlage, unter Vernachlaasigung der 
ubrigen Reaktionsformen, welche man a ls  Begleiterscheinungen auf- 
fassen kann. 

Die Verwitterungsbeschlage bestellen erfahrungsgemlI3 bei allen 
Glasarten in1 wesentlichen aus Natrium- und Knlium-Carbonat. Ihre 
alkalimetrische Hehandlung stutzt sich auf die: grundlegenden Beob- 
achtungen von W a r b u r g  und I h m o r i 2 ) ,  welche an F a r a d a y s  
Vorstellungen anknupfen. Verwitterung und Losung des Glases sind 
eng mit einander verbunden. Nach W a r b u r g  wird die Glassubstanz 
bpdrolytisch unter Bildung von Alkali zersetzt; das letztere. ist die 
Ursache fur die Hygroskopizitat des Glases. Die bei allen Glasarten 
an feuchter Luft auftretende, inehr oder weniger dicke alkalische 
Wasserhaut bildet die Grundlage fur die Verwitterungsbescb1aQ;e; die 
Wirkung der Kohlensaure ist sekundlr. 

Die Verwitterbarkeit verschiedener Glasarten wird demnach in 
der  vergleichenden alkalimetrischen Feststellung der Verwitterungs- 
beschlage, bezogen auf die Einheit der Verwitterungsdauer, ihren 
Ausdruck finden. 

Da die zu dieser Feststellung angewnndte alkalimetrische Re- 
aktion selbst aber eine gewisse, wenn auch kurze Zeit erfordert, so 
entsteht zunacbst die Prage, welche Werte die Reaktion bei der Ver- 
aitterungsdauer 0 ergeben wird. 

I )  Ausfihrlichere Beschrcibung: Ze i t schr i f t  f. a n o r g .  Chem. 55, 233 

*) 'Warburg und Ihnior i ,  Wied. Ann. 27, 491 [19S.5]. 
[1907] und 67, 200 [1910]. 



I. 1 ; e d i n g u n g e n  d e r  P r i i f u n g .  

1. D n s  G l a s r n n t e r i a l .  
13ei nllen Silicatgliisern der Technik kann man das alkalimetrisehe 

Prinzip nutzbar machen niit Ausnahme des alkalifreien Quarzglasea. 
A l s  Haupthestandteile entbalten die rerschiedenen Glasarten, soweit 
sie nicht gefarbt sind, in maonigfachster Abwecbslung’): 

Iiieselsiiure , 1i:ilk I Zinkoxyd Kali 
Borsgure I Ih r I t  \ Bleiosyd 1 Nstron 
Tonerde ~ IIagnesin ~ Antimonosyd , 

Die nnalytische ICrkennung nnd Unterscheidung wird erleichtert 
dnrch einfache rnikrochemische Proben, welcbe 3Lylius  und G r o s c h u f f  
zur kiirzen Orientierung iiher die chemische Klasse der eiiixelnen 
(;l:tsarteii enipfohlen haben?). 

2. B r ti c h f 1 L c h e n . 
Fur den cheniischeti Vergleich kornnieri die yerschiedenen  la^- 

nrteu nur  ini urspriinglichen Ziistande i n  Betracht. Da die Ober- 
fliicheuschichten sclion bei tler Herstellung der einxclnen Glssobjekle 
(lurch Blasen, Gieflen, Schleifen usw. wesentlich verandert werden, SO 

gescliieht cler Vergleich nusschlielllich an menbaren H r u c h f l k c h e n ,  
welclie die Glassubstanz begrenzen. Glatte Bruchflachen gewinnt man 
am besten (lurch Zerbrechen scharfkxntiger Glasplatten, welche an 
einer Kante mit einer eingefeilten Kerbe yersehen sind. 

3.  E o s i  n r e a k t i o n. 
Als alkalimetrische Reaktion empfiehlt sich die beknnnte Eosin- 

probe3), l e i  welcher durch Eintauchen des Glasstiickes in  eine feucht- 
Ltherische Losung des Farbstoffes eine ‘fiir die Beruhrungszeit konstante 
Xenge von Jodeosin aiif die I3ruchllache niedergeschlagen wird. Als 
Eintauchzeit dient eine Minute,. als Keaktionstemperatur 18O. 

Die Menge des Jodeosins ( C ~ O  Hs J4 0,) wird , colorimetriech be- 
stirnnit, auf die OberflLcheneinheit (zweckm%g 1 qrn) der Bruch- 
fl5clie bezogen und in Milligramnien nusgedriickt. 

4. V e r w i t t e r u n g .  
An frischen BruchflLchen erfolgt die Verwitterung vie1 leichter 

als :in geblnsenen oder geschliffenen Glssobjekten. I f an  kommt daher 
fiir Vergleichszmecke rnit einer abgekiirzten Pauerrerwitterung aus. 

I )  Per& im meiteren E. Zschimmer ,  IXc Glasindnstrie in Jena (Jena 

?) J I y l i u *  iind Groschuff ,  D. Xechnn.-Ztg. 1910, 13-45. 
:) J l y l i u s ,  1. c.  18S.  

- 

1909). 
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ZweckmaBig ist eine Verwitterung ron 7 Tngen (1 U'oche) in einer 
abgeschlossenen Atmosphare yon mit Wasser gesattigter Luft bei 18O. 

Opt. Kronglas Na-Al-B-Silicat ! Jcna Nr. 0. 802 i 
Thermometergl. , Na-81-B-Silicat 1 u Nr. 59111 I 

Geritteglas j Na-Al-Zn-B-Sil. 1 u Nr. 144SnI: 

Tafelglas Na-Ca-Sil. IRhein. Spiegelgl.1 

Opt. Glas 1 Na-Ha-Zn-B-Sil. I Br. J. n- 1.51s ' 
n Wa-AI-B-Sil. n = 1.464 I 
n )) 1 Na-Al-B-Sil. 1 n = 1.461 I 
)) )) I I<-B-Sil. , n = 1.4i6 1 

n I i Tliiiringer 1 Xa-Al-Zn-Ca-B-Sil. i Resistenzglas 

I I 

11. D i e  E o s i n - x e r t e .  
A. Die mit f r i s c h e n  Bruchllachen bei der Minuten-Eosinprobe 

erbaltenen Werte ergeben die , ) n a t u r l i c h e  A l k a l i t a t  d e s  G l a s e s a .  
B. Die gleiche Eosinprobe, ausgeluhrt in pnrallelen Versuchen 

ail Bruchstucken, die eine siebentagige V e r w i t t e r u n g  erfahren haben, 
liibrt zu den Werten der Verwitterungs-Alkalitat, abgekiirzt nWe t t e r -  
a l k a l i t a t a ,  welche von der naturlichen Alkalitat verschieden ist. 

I n  beiden Fallen wird die Absorption des Eosins aus der Losung 
durch die basischen Bestandteile des Glases hervorgerufen. Die 
colorimetrischen Werte drucken stocbiometrisch die hlenge der in 
Reaktion getretenen Basen aus, welche zur Bildung von Farbstoff- 
Salzen des Typus R d  ( G o  Hs J I  0,) Veranlassung gaben. 

Die folgende tabellarische Ubersicht gibt fur das Verhalten der 
verschiedenen Glasarten einzehe Beispiele, welche nach der Wetter- 
alkalitiit geordnet sind. J e  nach dem Verhiiltnis der beiden Eosin- 
aerte zu e i n a n d e r  hat  man drei leicht erkennbare Abteilungen der 
Glaser  zu unterscheiden. 

T a b e l l e  I. 

1-2 
3.5 
10 

20 

3 
3.5 
S 

20 

n >> >) ' I<-Na-Pb-Sil. 
n )) x I K-Na-Zn-B-Sil. 

)) x 41 
)> n 546 

15 
7 

n u D 
n u n 
x )) n 

20 
23 
25 
26 

n x 11s 
8 r3.551 
>> > > 5 2 2  

K-Pb-Sil. 
Na-Zn-Sil. 
K-Ba-Pb-Sil. 

3.5 

G 
G 
S 

IS 
27 

-1 

Die erste Abteilung urnfal3t die l e i c h t e n  Glasarten von g e r i n g e r  
Verwitterbarkeit (a bis e); bei diesen ist die WetteralkalitHt ungefihr 
e b e n s o  grol3 wie die naturliche AlkalitHt des Glases. 
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Die zweite Abteilung enthilt die l e i c h t e n  Glasarten von ho h e  r 
Verwitterbarkeit (f bis i). Die Wetteralkalitit zeigt sich hier wesent- 
lich groaer als die natiirliche Alkalitat; das durch Eosin aufschlieD- 
bare Alkali hat also bei der Verwitterung zugeoommen. Die dritte 
Abteilung umfal3t die s c h w e r e n  Glasarten, welche meist sehr wenig 
verwittern (k bis q). Hier  sind die Werte der natiirlicben Alkalitat 
meist wesentlich groI3er als diejenigen der Wet,teralkalitat. Das  heilit, 
die durch Eoein aufschlieflbaren Basen haben wiihrend der Ver- 
witterung abgenommen. 

Dies auffallende Verhalten ist dsrauf zuruckzufiihren, daB hier  
die naturliche Alkalitat nicht nur  durch Kali und Natron bediugt 
wird, sondern auch durch Bleioxyd, Baryt oder Zinkoxyd, wvelche a n  
frischer Bruchflache sich mit dem Eosin leicht verbinden. Diese i n  
Alkali loslichen Oxyde sind auch in der zun5ichst auE dem Glase ge- 
bildeten Wasserhaut gelijst enthalten. Bei weiterer Zufuhr yon 
Wasser und Kohlensaure werden sie jedocb lacgsam mit der zugleicb 
geliisten Kieselsaure kolloidal gefiillt, uod die auf solche Weise neu 
gebildete alkaliarme, aber wasserhaltige Glasuubstanza ist bei d e r  
Eosinprobe nicht mehr aufschlieDbar. Nach siebentagiger Verwitterung 
findet das  Eosin in der auf dem Glase lagernden Losung nur  noch 
die Carbonate der Alkalieu vor, welche ausschliefilich die Wetter- 
all; alitat ergeben. 

DaI3 dieser R u c k g a n g  d e r  - 4 l k a l i t a t  durch die E r d o x y d e  
bedingt ist, ergibt sich aus der folgendeu Ubersicht, bei welcher d e r  
Ruckgang prozentisch mit wachsendem Bleioxyd-Gehalt der unter- 
suchten Flintglaser zunirnmt, mit Ausnahme des alkalifreien Blei- 
silicates a, welches iiberhaupt nur eine verschwindend kleine Alka- 
litst ergibt. 

- ~ _____~c_ -. - _ _ _ ~ -  
Zusammensetzung in O/O i Riickgang der Alkalitiit 

in "/o des urspriingl. 
Wertes 

Glas 1 
PbO /KaO + Na2O; saurer Rest 1 

z - 
II 61  4 I 21 35 i 69 

: I 42 9 ' 4 9 1  
X 34 i 13 I 53 

GO 
29 

Bei den barythaltigen Glasnrten ist der Iliickgang der Alkalitat 
durch die Verwitterung noch starker als bei den Bleigliisern. 

Die aus einer kurzen siebentagigen Verwitterung abgeleiteteu, 
mit einander rergleichbaren Werte tler in Tabelle 1 verzeichoeten 
Wetteralkalitiit sind auch den Verwitterungsbeschkgen einer l i inge  r e  D 
niehrjahrigen Dauerverwitterung proportional. Fiir die Praxis ergab 
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sich dies aus sorgfaltigen Parallelversuchen an 25 leichten und ebenso- 
vie1 schweren Glastypen, welche einerseits von der Firma S c h o t t  & 
Gen.  in Jena  einer zweijiihrigen Dauerverwitterung an der Luft, 
andererseits i n  der Reichsanstalt dem geschilderten Eosinverfahren 
unterworfen wurden. Hier wurden die Beobachtungeu an Bruch- 
fliichen, dort an geschliffenen Flachen ausgeftihrt. Die bei der Dauer- 
verwitterung auftretenden Salzbeschlage wurden durch Herrn Dr. 
Z s c  h i m m e r  mikroskopisch untersucht und ihrer Intensitiit nach in 
eine Reihe geordnet. Es ergab sicb, daB diese mit wenigen Aus- 
nahmen der Reihenfolge entsprach, welche die Eosinwerte der Wetter- 
alkalitat geliefert hatten. 

Die an Bruchilachen durch eine kurze Probe festgestellte Wetter- 
alkalitat der Glasarten ist also auch maagebend fiir die Dauer-J'er- 
witterung der gleichen Glasarten im g e s c h l i f f e n e n  Zustaode, \vie 
sie ausschliefilich ron der  optischen Technik verwendet werden, 
naturlich mit der Einschrinkung, da8 es sich nur urn die r e l a t i v e n  
Unterschiede handelt. 

GemaB den Angaben der Tabelle viechselt die Verwitterbarkeit 
der technischen Glasarten urn den tausendfachen Betrag. Dabei ist 
aber hervorzuheben, daB'  die stark verwitternden Glasarten (f bis i )  
in der optischen Praxis nur ausnahmsweise gebraucht und dann rnit  
besonderen Schutzvorrichtungen gegen die Verwitterung verJehen 
werden. 

Die R e r t e  der n a t i i r l i c h e n  A l k a l i t a t  andererseits bringen 
den chernischen Angriff der Glasarten durch die atherische Eosin- 
lasung, welche einen sauren Charakter hat, zurn Ausdruck; sie 
k6nneu aber, wie die Tabelle ergibt, nicht zur Ableitung der  Ver- 
vitterbarkeit dienen. Nur innerhalb jeder Abteilung der Glaser 
wachst rnit deren naturlicher Alkalitat hiiufig auch ihre Verwitterbar- 
keit. Besonders ist dies bei dem kalkhaltigen Ifohlglase zu chernischern 
Gebrauche der Fall. Bei diesem Glase kann ,daher  aueh die einfache 
Eosinprobe, zur annabernden Abschatzuog der Giite des Glases dienen. 
Dagegen wiirde der Versuch bei stark borsaurehaltigen Glasarten zu 
Irrtumern fiihren; man erkennt dies deutlich a n  den aiiBerst stark 
verwitternden Glasarten g, h, i, welche eine aulfallig geringe natiir- 
liche Alkalitat aufweisen. Dies liegt damn: da13 neben der Kiesel- 
saure auch die Borsaure dem Alkali gegeriiiber vorwaltet; eine grofle 
Verwitterbarkeit wird dadurch nicht ausgeschlossen, da  ja auch die 
glasnrtige Borsaure fur sich an der Luft sehr leicht durch Wasser- 
aufnahrne verwittert. 

Will man zwischen . haltbaren und mnngelhaften Glasarten eine 
zahlenmHl3ige Greuze festsetzen, so kann daliir der Wert  30 rng 
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Jodeosin (pro 1 qin) sowohl Lei der naturlichen als bei der Wetter- 
alkalitat in Vorschlag kommen. 

In der vorliegenden Arbeit wurde der Versuch durchgefthrt, die 
chemische Angreifbarkeit beliebiger Glasarten dorch kurze alkali- 
metrische Proben zahlenma5ig zu definieren. Das Verfahren mag be- 
trachtet werden als ein colorimetrischer Ersatz fur die Eriiher ge- 
briuchliche Methode von R. W e  b e r  l), bei welcher die Angreifbarkeit 
des Glases an dem in einer Atmosphare von Salzsaurediimpfen ent- 
stehenden Reifbeschlag erkannt wird, und ebenso fur den Vorichlag 
von Z s c h i m m e r l ) ,  die Angreifbarkeit der Glasarten durch eine 
abgekiirzte intensive Verwitterung bei hoherer Temperatur dem Auge 
kenntlich zu machen. 

111. D i e  H y d r o l y s e  d e s  G l a s e s .  
Die Frage nach der Loslichkeit des Glases mn5te bei deli J-er- 

suchen vielfach beriihrt werden. Seit W a r b u r g s  9 Beobachtungeu 
iiber die M'asserhaut ist es allgemein anerkannt, d a b  Lei der Be- 
riihrung von Glas mit Wasser Alkali in Losung und Kieselsaure in  
den Ruckstand geht. ErfahrungsgemaO ist der Ruckstand wasserhaltig. 

Ausgeschlossen erscheint es, daO der Losungsvorgang sich auf 
eine mechanische Extraktion yon Alkali aus der Glassubstanz be- 
schrankt. Stets wurde beobachtet, d a 5  die wii5rige Losung au5er 
Al!<ali auch andere Glasbestandteile, insbesondere Kieselsaure enthHlt, 
welche nach K o h l r a u s c h 4 )  primar aus dem Glsse in Losung geht. 

Andererseits legt das sulfallige Passivwerden des Glases bei 
Iangerer Beruhrung mit Wasser die Annahme nahe, dn5 an der 
Grenzzone eine Verstopfung der Glaszugange durch plastische Kieder- 
schlage erlolgt, welche zurn Teil aus der Losung stammen. Die in 
einzelnen Fallen beobachteten Erscheinungen scheinbarer Quellung 
wfirden damit irn Einklang stehen. 

Bei Flintglasern hat  K o h l r a u s c h s )  tatsachlich einen zeitlichen 
Riickgang der Loslichkeit festgestellt, welcher auf der Abscheidung 
amorpher Niederschliige aus der waBrigen Losung beruhte, und in 
unreinen Losuugen von Wasserglas ist die langsame Abscheidung 
solcher Niederschlage eine oft beobachtete Erscheinung. F o e r s  t e r  6 ,  

I) 11. W e b e r ,  D i n g l .  Polyt. Jourii. 17, 129 [1864]; Wied.  Ann. 6, 433 

a) E. Zschimmer ,  Zcitschr. f. Elektrocheni. 11, 629 [1905]. 
a) W a r b u r g  und I h m o r i ,  loc. cit. [1885]. 
4) K o h l r a u s c h ,  diese Berichte 26, 2998 [1893]. 
-7 K o h l r a u s c h ,  diesc Berichtc 24, 3560 [1591]. 

-. . __ _ _  

[1879]. 

F o e r s t e r ,  Zeitschr. f. anal. Chem. 38, 316 [1894]. 
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fand bei der Einwirkung von Wasser nuf Flintglas Ujberziige 1-on 
wasserhaltigem Bleisilicat. 

D e r  yon mir beschriebene BRiickgang der Alkalitiita bei der Ver- 
witterung ergiinzt und bestltigt die Beobachtungen von K o h l r a u s c h .  
Nabere Versuche fuhrten zu der Erkenntnis, daB die Zersetzung van 
Flintglas (und anderen schweren Glasarten) durch Wasser stufenweise 
erfolgt, indem an der Beruhrungszone zunachst eine alkalische Losung 
entateht, welche neben Kieselsiiure auch Bleioxyd (Baryt usw.) ent- 
halt. Die schon im Glase anzunehmenden Alkali-Salze der hypothe- 
tischen komplesen Bleioxyd -Kieselsiiure sind bei Gegenwart von 
Wasser aber unbestgndig und werden langsam unter kolloidaler Ab- 
scheidung des sauren Anteiles , nllnlich der bleioxydhaltigen Kiesel- 
saure, hydrolytisch gespalten. 

Der Umfang, in welchem sich ein solches wechselseitiges Losen 
und Niederschlagcn an der Bildung der wasserhaltigen Mittelschicht 
beteiligt, ist bei den einzelnen Glasarten wabrscheinlich sehr yer- 
schieden; man darf aber annelimeii, daB die Erscheinuog bei keinem 
tecbnischen Glase giinzlich fehlt. 

C h a r l o t t e n b u r g .  24. Juni  1910. 

336. Ilie J. Pieovschi: 
mer 1.2-Dimethoxy-phenmthrophenah. 

(Eingegangen am 29. J u n i  1910.) 

Die nachstehenden Versuche bezweckten die Darstelluog eines in 
1 .I-Stellung des Benzolkerns hydroxylierten Phennnthrophenazins, dessen 
fiirberische Eigenschaften im Hinblick aul die L i e b e r m a n n - v .  K o s t a -  
a eckische  Theorie der Beizfiirberei ich kennen zu lernen wunschte. 

Die Synthese des 1.2-Dioxy-phenanthrophenazins ist mir bieher zwar 
aicht gegliickt, doch mochte ich uber die bei diesen Versuchen ein- 
geschlagenen Wege und die erhaltenen Substanzen hier kurz berichten. 

Fiir die Darstellung eines in 1- und ?-Stellung substituierten 
Phenanthrophenazins muBte zuerst ein 1.2 - D i o x y-3.4 - p h e n y l e  n - 
d i a m i n  hergestellt aerden.  Aus  diesem sollte sich bei der Konden- 
sation mit Phenanthrenchinon die erwunschte Verbindung ergeben. 

Als Ausgangsniaterial fur das 1.2-Dioxy-3.4-phenylendiarnin wurde 
das Vanillin benutzt. 

V a n i l l i n  wurde zuerst nach einem von P s c h o r r  und S u m u -  
1 e a n  u I)  ausgearbeiteten, yon mir etwas modifizierten Verfahren in 
_ _  

I) Diese Berichte 32, 3405 [1899]. 

Berichte d. D. Chem Gesellschaft. Jahrg. XXXXIII. 139 




