
Chemisches Zentralblatt.
578

1924 Band II. Nr. 5. 30. Juli,

A. Allgemeine und physikalische Chemie.
W illiam  Palm er W ynne, Einige BUckblicke au f Rufllands Beitrage zur 

Ghemie. Vf. gibt eine kurze hiator. Obersicht iiber den Anteil, den russ. Chemiker 
seit LOMONOSSOW, einem Zeitgenossen STAHLa, an der Entwicklung der Chemie 
gehabt haben. (Journ. Chem. Soc. London 125. 997—1013.) H abeb land .

E. E. E h rh ard t, Erinnerungen an Dr. Caro. (Chemiatry and Ind. 43. 561 
bis 565.) H a b e b l a n d .

E. SołLoll, Nachruf auf Ludwig Knorr. Gehalten vor der Sacha. Akademie 
der Wiasenschaften zu Leipzig am 30. Juni 1923. (Ber. Sachs. Ges. Wisa., Matb.- 
pbya. KI. 75 . 157-165. 1923 Sep. v. Vf.) PFLttCKE.

— , Dr. E . A. Merck t-  Nachruf auf den im Februar 1923 geatorbenen Mit- 
inhaber der Firma E. Me b c k -Darmstadt. (Pharm. Ztg. 68. 191—92. 1923.) D ie t z e .

H einrich Paw eck, Die Neueinrićhtung der Lehrkanzcl fiir Technische Elektro
chemie an der Technischen Hochschule in Wien. (Elektrotechnik und Maschinenbau 
1924. Eeft 3. 8 Seiten. Wien. Sep. v. Vf.) PFLtJCKE.

W ilhelm  Biltz, Padagogisches iiber AtoingeioiclitsbesUmmungcn. Ausfiihrungen 
iiber die beate Art der Klarlegung der Grundlagen der Beat. des At.-Gew. fiir 
Studierende. (Ztschr. f. angew. Ch. 37 . 451—53. Hannover, Techn. Hochach.) Lt>.

Otto 0. W atts, Vorle8ungtversuch sur Demonstration, dafi die Leitfdhigkcit 
einer Losung auf ihre Ioncn zuriickzufiihren ist. Der App. besteht aus einem 
Becher mit Pt-Elektroden, die mit einer elektr. Lampe yerbunden Bind. Bringt 
man in das Becherglas eine 5°/0ig. Ba.OH),-LBg., bo wird beim Durehgang dea 
Stromes infolge Anwesenheit von Ba u. OH-Ionen die Lampe heli brennen, in 
dem Mafie jedoch, alB Ba(OH)j dureh Zugabe von HsSO« gefallt wird, dunkler 
werden, bezw. bei yollatandiger Neutralisation ganz erloachen, um eret wieder bei 
Zugabe uberschuasiger HsS04 zu leuchten. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 1210. 
Boulder [Col.], Univ\) H a b e b l a n d .

—, Bericht iiber die Tatigkeit der Physikalisch-Technischen Beichsanstalt im 
Jahre 1923. Angaben iiber die Organisation der Anstalt nach Aufnahmo der 
Reichaanatalt fiir MaB u. Gewicht vom 1. Oktober 1923 ab, iiber die in der 
Anatalt entwickelte prakt. u. w isB enachaftliche Tatigkeit u. iiber aus der An
stalt hervorgegangene Veroffentlichungen. (Ztachr. f. Instrumentenkunde 44. 73 
bia 138.) EOhle.

A rthur Lapw orth und R obert Robinson, BemerTcungen zu einigen neuen Bei- 
tragen zur Thtorie der induzierten abwechsclnden Polaritaten in einer Atomkette. 
(Vgl. L ap w orth , Journ. Chem. Soc. London 121. 416; C. 1 9 2 3 . I. 398.) Vff. 
fiihrcn zunachut einige neusre Arbeiten an, die ihre Theorie beatatigen, und wenden 
sich dann gegen die Theorie von Low ry (S. 418), iusbesondere gegen seine theoret. 
Poatulierung von „gemiachten doppelten BinduDgen*1. Im Gegenaatz zu Low ry 
atehen aie unbedingt auf dem Standpunkt, daU jnduzierte abwechBelnde Polaritaten 
auch durch geaatt. Atome u. einfache Bindungen yermittelt werden konnen, wenn 
auch die Wrkgg. der induzierten Polaritat durch ungeaatt. Atome u. doppelte Bin
dungen aehr viel weniger abgedampft werden. (Trans. Faraday Soc. 19. 503—05. 
1923.) B e h r l e ,
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B obert Robinson, OJctettstabilił&t in Beziehung zu Orientierung und Rcdk- 
tionsfahiglceit in Kohlenstoffoerbindungen. Vf. erlautert seine mit Kebmack ge- 
machten Ausfiihrungen (Journ. Chem. Soc. London 121. 427; O. 1923 . I. 39S) da- 
hin, daB die induzierte Polaritat in einer Atomkette unabbfingig von der Esistenz 
eines OktettBtabilitatsfaktors d. b. unabhiingig yon Betrachtungen ttber Obergang 
einer Koyalenz in eine Elektroyalenz abgeleitet ist. (Trans. Faraday Soe. 19.
506—07. 1923.) Behele.

H erbert H enstock, NuJdeare Kraftróhren und Bindungen non veranderlicher 
Polaritat in einem Atom. (Vgl. Chem. News 126. 129; C. 1 9 2 3 . I. 1307.) Mit 
seiner Annabme, daB der Atomkern im Elektronenoktett um einen oder mebrere 
Winkel von 90° rotieren kann, wobei dann eine negative Bindung eine positiye 
werden kann nnd umgekehrt, sucht Vf. die Theorie der abwechselnden Polaritafen 
von L ap w orth , das Atommodell von Lewis-Langmuie wie auch das von B ohr 
in Einklang zu bringen. (Trans. Faraday Soc. 19. 508—13. 1923. Sbrewsbury,
School Gardens, Cbem. Rea. Lab.) Behele.

E rie  K  E łdeal, Chemischt Verbindung m d  AUivierwng. Vf. halt eine Unter- 
scheidung der Begriffe Kovalenz u. Elektroyalenz nicht fllr angebracbt, da letztere 
nur ein Grenzfall der ersteren ist. So haben z, B. yon H : O : H nur -wenige Mole-

— +
kule geniigend innere Energie erlangt, um in die elektroyalente Form H : O : H 
iiberzugeben. Zwiscben den beiden Eitremen der stabilen Koyalenz u. der aktiyeren 
Elektroyalenz in W. existieren auBerat wabrscheinlieh Zustande yon „aktiyen1* 
Molekiilen, dereń fortschreitende Energiestufen zweifellos gequantelt sind, Bei un- 
symmetr. Veibb. konnen durch Aktiyierung 2 elektr. Isomere entsteben wie z. B.: 

“  + + —
CHCHj: CH, ->■ CHCHS: CH, u. CHCHa :C H j, je nacbdem nach weleher Seite 
des Mo), die Bindungselektroneu gezogen werden. — Anorgan. Verbb. sind im all- 
gemeinen mebr polar auf Grund des groBen Unterscbieds in den Oktettkraften auf 
beiden Seiten des die Koyalenz yermittelnden Elektronenpaares, wabrend in organ. 
Verbb. dagegen daB koyalente Elektronenpaar yon beiden Seiten durch gleich- 
maBigere Krafte angezogen wird. (Trans. Faraday Soc. 19. 514—17. 1923.) B ehele .

F ritz  E phraim , ffber die bei Verbindungsbildung stattfindende Kontraktion. 
Vf. berechnet nach der Formel: c =  100 — m-100/n (m =  Mol.-Vol., « =■ die 
Summę der At.-Voll.) die prozentuale Kontraktion c (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 0 . 
1100; C. 1917. II, 721) bei der B. der Halogenide yon Alkalimetallen, Ammoniakaten, 
Schwermetallen u. einigen anderen Elementen u. der einer Anzahl yon Paraffinen, 
Alkoholen, Estern u. Benzolhalogeniden. Er kommt zu dem allgemeinen Jłesultat, 
„daB d ie  p ro z e n tu a le n  K o n tra k tio n e n  h a u fig  re c h t  a n n a h e rn d  g le ieh - 
a r t ig  s in d , w enn  y e rg le ic h b a re  V erbb . aus ih re n  B a u a te in e n  ent- 
s te h e n “. Innerhalb der anorgan. sind 3 Klassen yon Verbb. zu untersebeiden: 
1. Der negatiye Bestandteil ist kontraktionsbestimmend. Es beBteht Gleichartigkeit 
der prozentualen Kontraktion bei der Yereinigung yon beliebigem Alkalimetall 
(auBer Cs) u. beliebigen Ammoniakaten mit demselben Halogen, z. B. ist c fur L iF  
62,5, NaF  62,8, K F  62,5; ferner bei der B. yon TiCl4, GeCl4, SnC^. 2. Der 
positiye Bestandteil der Verb. ist kontraktionsbestimmend: Gleichaitigkeit der pro
zentualen Kontraktion bei der Yereinigung yon beliebigem Halogen (auBer F) mit 
demselben Sehwermetall bezw. P oder B. 3. Beide Bestandteile sind kontraktions
bestimmend. Ihre Wrkgg. iiberdecken sieb, so daB keine RegelmaBigkeit zu be- 
obachten ist. Das ist der Fali bei Mg, Ca, Sr, Ba, Pb, Sn, Gleichzeitig ist eine 
gewisse Abnahme der prozentualen Kontraktion vom Chlorid zum Jodid bei allen 
3 Klassen deutlich festzustellen. Abweichungen liegen vor bei HgCli, CuJ, AgJ, 
TU, den Halogeniden yon Sn, As, Si, Al u. werden z. T. anf yeriindertes Krystall-
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gitter zurUckgefiihrt. Ans der Gleichartigkeit dor prozentualen Rontraktion bei der
B. von z B. Hexaminverbb. (mit gleichem Halogen) ist die Folgerung zu ziehen, 
daB die GitterkoDatanten dieBer Verbb. nahezu die gleichen sein miłascn, da daa 
Vol. des charakterist. Sehwermetalls klein ist gegeniiber dem Vol. der anderen Be- 
standteile. Bereehnot man weiter die prozentaalen Eontraktionen fiir den Zu- 
sammentritt von fertigem Metallhalogenid mit fertigem NH8, so ergibt sich  bis auf 
Zn u. Mn wieder eino gute Konstanz. Es ist auch hier wiedor zur ErklSrung der 
Abweichungen za schlieBen, daB das Krystallgitter der NH,-freien Salze in den 
Ammoniakaten yollig yerSndert ist. Perner stellt Yf. eine tjbereinstimmung 
zwisehen seinen Bereehnungen u. rontgenkrystallograph. MeBsungen von W yckoff 
(Journ. Americ. Chem. Soc. 4 4 . 1239; C. 19 2 3 . III. 16) fest. Unter Hinzuziehung der 
Hantzaehen Ergobnisse, daB die Spoktra von Ionen, die mit verB chiedenem  Gegen- 
ion verbunden sind, nicht yollstandig ubereinstimmen, u. der Deformierbarkeit der 
Elektronenhullen im Sinne von F a ja n s  (Naturwissensehaften 1 9 2 3 . 165; C. 19 2 3 . 
III. 2) kommt er zu der weiteren FolgetUDg, daB ein łon keine konstantę Natur 
hat, sondem weitgehend in seinen Eigenschaften vom Gegenion abhangig ist: D er 
N e u tr a l te i l  N H , b e ta t ig t  n ic h t  n u r  B ez ieh u n g en  zum  k a tio n . Z e n tra l-  
m e ta ll, sondern er wird auch durch das Anion direkt beeinfluBt. Vf. widerlegt 
die Biltzsche Valenzi30barenregel, die von B il t z  aufgestellte Beziehung zwischen 
Normalpotential deB KationB u. Ammoniakaffinitat u. die Biltzsche Aufweiterungs- 
theorie. (Hel7. chim. Acta 7. 298—307. Bern, Univ.) G oltekm ann.

F ritz  E phraim , t)ber die Volumveranderung, die bei Verbindungsbildung erfolgł. 
(Vgl. voret. Kef.) Eb wurden (yon E rnst Seger) die D.D. der Mg-, Mn-, Ni-, Co-, 
Zn-, Ca-, <7i-Salze yon Benzohulfonsdttre, l-Naphthalinsulfonsaure u. 2-Naphthalin- 
Bulfonsdure bestimmt. Die tabellar. Zusammenstellung der Werte im Original ergibt, 
daB mit ansteigendem At.-Gew. sich auch die D. des Salzes erhóht. Die aus diesen
D.D. nach der Formel c => 100 — [(Molyol. X  100)/Summe der Atomyoll.] berech- 
neten prozent. Eontraktionen ergeben, daB sie bei den yerschiedenen Salzen der 
gleichen Saure annahemd gleich sind (Tabelle im Original), daB also die Kon- 
traktion yon der M. der Metalle ziemlich unabbangig u. nur der SaurereBt dafttr 
yerautwortlich iat. — Dio BerechnuDg der Werte c bei den CE,-, Ct E t-, CtE r , i- 
u. n. Ct E n -Estem  yon ECOOE, CEaCOOH, C & C O O E , i- u .«. CaE,COOE,
CtffęCOOE  u. ihr Vergleich mit den Differenzen der Molyoll.j wie sie K o p p  fest- 
gestellt bat, ergibt, daB letztere nicht regelmaBiger sind ais die c-W erte; bei diesen 
zeigt sich ein merkliches NachlaBsen der Kontraktion bei VergroBerung des Alkohol- 
radikals u. gleichbleibender Saure; die Schwankungen der Kontraktion bei gleichem 
Alkoholradikal u. wechselnder Saure sind gering u. zeigen keinen bestimmten 
Gang. — Bei halogeneubstituierten Verbb. yereagt die Kontraktionsregel, wenn man 
die Werte des balben Molyol. der Halogene fiir ihre Atomyoll. einsetst, benutzt 
man jedoeh die Werte Cl =  40, Br =» 50, J  =  53, so erh81t man auch fiir diese 
Verbb. ubereinstimmende Żabien. Ais Erklarung fur diese Erscheinung nimmt Vf. 
an, daB die Kontraktion bei der B. yon Halogenmoll. relatiy groBer ist ais die bei 
der B. yon B , u. O, aus ihren Atomen, daB also dio Kontraktion bei B. yon Moll. 
aus Atomen nicht bei allen Elementen dieselbe ist. — K o p p  hat bei Feststellung 
seiner Yolumwerte nicht beriieksichtigt, daB das Vol. sich nicht nur durch Hinzu- 
treten eines neuen Bestandteils iindert, sondetn daB dabei auch der alto Giund- 
korper noch eine Kontraktion erleidet. Vf. hat daher andere Voiumwerte beautzt, 
fiir die Atomyoll. yon C 3,4, H 14,4, O 13,33; aua genanntem Grunde muB auch 
der yon K o p p  fiir CH, ■=— 11 festgestellte Wert groBer sein. DaB die Koppachen 
Faktoren sich bisher im allgemeinen bewahrt haben, liegt daran, daB man sie bei 
Gruppenunteras. benutzt hat. — Yf. hat dann eine Reihe von Mineralien beeuglich 
ihrer prozent. Kontraktionen untersucht: Y iy ia n itg ru p p c :  Vivianit, Symplee.it,

38*
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Hdrnesit, Eryihrit, RSttigit, Brandtit, Fairfieldit-, A u tu n itg ru p p e :  Autunit, Urano- 
spinit, JJranocircit, Thorlernit, Zeunerit\ O liy e n itg ru p p e : Olivin, Libethenit, 
Adamit, Descloisit-, A p a tit-  u. W a g n e r itg ru p p e : Pyromorphit, Mimetesit, Vana- 
dinit, Amblygonit; Apatit, Durangit, Wagnerit. Mit Ausnahme des Zeunerits ist 
die trbcreinstimmung der c-Werte innerhalb der einzelnen Gruppen sehr gut (Tabelle 
im Original); auffallend ist die Ahnlichkeit der Mol.-Voll. der Mineralien der gleichen 
Grappe; diese ist jedoch fiir die Ahnliehkeit der c-Werte keine notwendige Yoraus- 
setzung; ebensowenig ist die Krystallform maBgebend. Von O r th o s i l ic a te n  
bilden Monticellit, Forsterit, Phtnakit, Zirkon eine Gruppe, Fayalit, Ttphroit, 
Willemit eine zweite u. Orangit eine dritte Gruppe bezuglich der c-Werte. Von 
M e ta s ilic a te n  bildet Bhodonit eine, Wollastonit, Pektolith, Hedenbergit, Spodumen, 
Acmit die zweite, Biopsid u. Jadeit die dritte Gruppe. Die Kontraktionsregel 
trifft nieht zu bei Mineralien der S p in e llg ru p p e :  Hercynit, Spineli, Galmit, 
Magmsioferrit, Magnetu, Chromit, die alle Metallosyde enthalten. Bei der G ran  a t- 
g ru p p e  sind zwoi Gruppen uoterscheidbar: Andradit, Grossular, Pyrop u. Pyrop, 
Almandin, Spessartit, Uwarovit. — Bei den Sulfidtn zeigt sich, da8 bei ihrer B. 
die Kontraktion viel geringer ist ais bei den biaher genannten Yerbb.; besonderu 
klein ist die Kontraktion bei Sulfiden, die Zn, Cd u. JSg enthalten. An die Sulfide 
schlieBen sich eine Reihe Sulfosalzt an, dereń c-Werte um 18°/o liegen. Sulfosalze, 
die 3 Mol. Sulfobaae enthalten, schlieBen sich besuglich ihrer Kontraktion den 
Metallaulfideu an (Tabellen im Original), sie sind z. T. noeh weniger kontrahiert 
ais diese. (Helv. chim. Acta 7. 474—85. Bern, Univ.) H a b e b l a n d .

Ł. K rem ann, Chemische Gleichgemchte. Fortschrittabericht des Jahres 1921. 
(Fortsehr. d. Ch., Physik u. physik. Chemie 17. 113—34. 1923.) PFLtfCKE.

W. H erz, Zur Kenntnis der konventionellen chemischen Konitanten. Vf. be- 
rechnet die konyentionellen chem. Konstanten C fur eine Seihe von Korpern aus

der Beziehung G ■=» l.T log , wobei y, die Oberflachenspannungskonstante derUj4fl7
betreffenden Korper beim Kp. ist, u. erhalt Werte, die mit den Nemstschen An- 
gaben gut iibereinatimmen. Ferner wird beatatigt, daB ffir alle nicht aaaoziierten 
Stoffe, fur die der Troutonsche Qaotient den Mittelwert 21 besitst, die Konstantę C 
annahernd gleich 3 wird. (Ztschr. f. angew. Ch. 87. 453—54. Breslau, Dniv.) Lt).

P. H. Hermana, Chtmische Eedktion m d  Strahlung. Die bisherige Annahme, 
daB die Aktmerungsenergie bei thermochem. Vorgangen durch gegenseitigen StoB 
der Molekule, bei photochem. durch Strahlung frei wird, erscheint nicht mehr halt- 
bar, da infolge der groBen leeren RSume in Atom u. Mol. ein StoBen nach alter 
Annahme nicht anzunehmen ist; yielmehr eeheint ein StoBen zwischen Molekiilen 
(oder den Elektronen darin) mit der Strahlung annehmbar zu sein. Bereits sprechen 
einige Forachungsergebnisse dafur, daB man Strahlung u. kinet. Energie nicht streng 
scheiden kann. Hinweis auf Ąrbeiten yon Co m p t o n  (Pbysical Eeview 21. 715; 
C. 1924. I. 1630), B o t h e  (Ztschr. f. Physik 16. 319; C. 1 9 2 3 . III. 974), Sm e e a ł  
(NaturwiasenBChaften 11. 875; C. 19 2 3 . III. 341) u. D a r w in  (vgl. Naturę 111. 771; 
C. 19 2 3 . I. 1249.) (Chem. Weekblad 21. 67—69. D elft.) G b o s z f e l d .

Ernest Sydney Hedges und Jam es Eokersley Myers, Die periodische Auf- 
lo&ung von Metallen in gewissen Beagenzien. Eine groBere Anzahl yon Bkk,, bei 
denen Hs frei wird, erwies sich ais unter gewissen Umstanden period., namlich die 
AuflSsung von Zn, Fe, Al, Mg, Mn u. Cd in HCI, Zn in HjS04, Al in H3P04, Na- 
Amalgam, Al-Amalgam u. Ca in W., Mg u. Zn in NH4C1, Al in CuCl„ Na in A. 
u. n. Butylalkohol, Al in N&OH, Ba(OH), u. K,COa, schlicfilich die Autosydation 
von CrCI, in W. bei Ggw. yon Pt. Zur Yerfolgung der Kkk. wurde der Hs durch 
eine Capillare abgeleitet u. aein Druck entweder dirtkt an einem Anilinmanometer
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abgelesen oder mit Hilfe einer Membran, die einen Zeiger betatigte, automat, 
regiatriert. Periodizitat trat nur in Ggw. von Katalysatoren auf; in den 2 von 
den iiber 100 benutzten GefaBen, w o kcin Katalysator zugesetzt zu werden brauchte, 
diirfte das Glaa katalyt. wirkende Bestandteile entbalten haben. Die Freąuenz der 
Perioden war proportional der Konz. des fl.Reagenz, stieg mit der Tomp. u. wurde 
durch Katalyaatorgifte (Formaldehyd, KCN, Na-Arsenat, H,PtCl9) stark herabgeaetzt 
durch grofiero Mengen ganz zum  VerBchwinden gebracbt. Die Amplitudo stieg im 
allgemeinen im Verlauf eines Vera. u. war groBer bei niedrigeren Freąuenzen. Die 
„Gifte" beeinfluBten die Amplitudo nicht merklich. — Bei den wirkaamen Kataly- 
eatoren waren zwei Gruppen zu unterscheiden, namlich Kolloide (Gelatine, Destrin, 
AaaS„ Fe(OH)„ „Nachtblau“ u. a.) u. Metalle. Die Kolloide wirkten nur, wenn sie 
ganz friseh waren. dann aber auch sebon in auBerst geringer Konz., z. B. uberstieg 
die Gelatinemenge nie 1:100000, Ei-Albumin war in einer Verd. von 1 Teil auf 
mebrere Millionen noch wirksam. Allerdings blieb die Aktmerung bei einer Beihe 
von GefaBen aus, in den anderen trat sie nach Auafiihrung einer groBeren Zahl 
yon VeraB. nieht mehr auf. Wurden jedoch dieae GefaBe auf andcre Art wieder 
aktiviert, so waren sie auch gegen Kolloide wieder etfipfindlieh. Die Metalle be- 
durften, um ais Katalysatoren zu wirken, besonderer Yorbehandlung, z. B. Bom- 
bardement mit Katbodenatrablen, mehrfaehes starkea Erhitzen im Yakuum, Sehaben 
der Oberflache mit einem Mesaer, Koehen mit Btarken Sauren oder Anwendung in 
kolloidaler Form. Ihre Wirksamkeit versehwand nach mehreren Tagen, lieB sich 
aber durch erneute Bebandlung regenerieren. Es wird angenommen, daB sich bei 
den angegebenen Prozeasen an der Oberflache etwas amorphea Metali bildot, das 
wirksam ist, aber langeam wieder krystalliaiert. Hg erwies sich ais dauernd akt. 
Wurde wahrend einea Yers. der Katalysator entfernt, so horte die Periodizitat auf, 
um auf erneuten Zusatz wieder aufzutreten. — DaB Obersattigungaerscheinungen 
■nicht ala Grund fiir daa Phanomen in Frage kommen, wurde in besonderen Yer- 
sachareihen bewieaen. Es sei noch erwahnt, daB 0,02% Gelatine die Geschwindig- 
keit der Rk. zwischen Al u. n. NaOH um 10%, zwischen Zn u. n. HC1 um 50% 
erniedrigten, u. hingewiesen auf quantitative BeBt8t. des starken Einflusses geringer 
Mengen von HtPtCl6 (10—0 bis 10“ e) auf die Geschwindigkeit der Rk. zwischen Al 
u. HC1. (Joum. Chem. Soc. London 125. 601—26. Manchester, Univ.) H e r t e r .

A. Smits, Die Komplexitat des festen Zustandes. Nach der Theorie des Vf8. 
Bind KryBtalle atets aus ungleichen, ineinander verwandelbaren Molekeln aufgebaut, 
u. chem. einheitliche Korper verhalten sich wie Miachkryatalle, wenn die Umwand- 
lung der verB chiedenen Molekelarten nicht zu einem Gleichgewichtflzuatand fiih rt, 
z. B. durch schaifeB Trocknen zum Stillstand gebracht wird. Zu den „trSgen“ 
Korpern, bei denen sich das innere Gleichgewicht nur langsam u. unvol)kommen 
einatellt, gehort Tioletter P  u. SOt. Kryatallinischer violetter P wurde durch Dest. 
bei 360° in ein Deatillat von bedeutend hoherem u. einen RSckatand von nur */, 
deB Dampfdrucks der Auagangssubatanz zerlegt. Mehrstiindiges Erhitzen mit 0 ,l°/0 
J  ala Katalysator stellte bei dem Riickatand den n. Dampfdruck wieder her. Auch 
ErhBhung der Temp. steigert die Umwandlungageschwindigkeit, Der Dampfdruck 
von krystalliD. mit P ,0 6 getrockneten SO, konnte durch Verdampfen bei 0° von 
203—22 mm, der Dampfdruck von fl. SOa bei 20° von 200—172 mm TerSndert 
werden. Prufung der Theorie des Yfs. durch X-Strahlenana!yse iat noch nicht 
moglich. (Naturę 113. 855. Amsterdam, Univ.) K bUGEE.

F. W. Aston, Neue Ergebnme mit dem Massenspektrograph. Eine giinstige An- 
ordnung zur Erzeugung raacher Anodenatrahlen ermoglichte dem Vf., einige strittige 
Pankte klarzustelleu u. besonders Fortschritte auf dem Gebiete der eeltenen Erden 
zu erzielen. Bei Fe wird die Existenz des isotopen Feel nachgewiesen; die Intensi- 
taten der Linien Fe54 u. Fe5a verhalten Bich wie 1:20, u. da fur letztere der
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Massenwert 55,94 anzunehmen iat, stimmt das aus dem Maasenspektrum abgeleitete 
At.-Ge w. mit dem cbem. gemeesenen Yorziiglich aberein. Sr enthalt neben der 
Hauptkomponente Sr88 3—4% dea ieotopen Sr89; dureb Vergleich mit Bral ais Be- 
zugelinie fflr die M. 81,9, ergibt sich fur die schwerere Sr-Komponente die Maaeen- 
nnmmer 87,9 u. fur das mittlere At.-Sew. des Sr der Wert 87,8, etwas hoher ais 
der chem. ermittelte 87,7. Bei Ba konnte nur eine Linie 138 mit der wahrachein- 
lichen M. 137,8 beobachtet werden. La  gibt nur die Linie 139 u. kann ais ein- 
faches Element angeseben werdeD, ebenso Pr (Praparat von Atjeb VON W elsbach), 
das nur die Linie 141 zeigt. Nd  u. E r  liefern schwache Banden von 142 bis 152, 
bezw. von 164 bis 176, die auf die Exiatenz von łBotopen u. auf Verunreinigungen 
durch andere seltene Erden hinweisen. Veres. mit Zr, Nb u. Mo verliefen erfolgloa. 
(Naturę 113. 856—57. Cambridge.) KBtłGEB.

K. K. Jarv inen , Die Zustandsgleichung und Kompressibilitat des Quccksilbers. 
(Vgl. Ztschr, f. physik. Ch. 9 7 . 445; C. 1921. III. 908.) Nach Diskussion der Verss. 
von Ó bsted u. von Jamin (Cours de Physiąue I. 153 [1878]) zeigte Vf. an Hand 
einer einfacben Yera.-Anordnung, dafi das Vol. eines Piezometers bei beiderseitigem 
Druck unveriindert bleibt. Daraus fulgert Vf. fiir die Kompressibilitat des Hg: 
(} =■ 1,640 • 10 0 [0°, a  =» 1,805‘lO-1 ) u. berechnet scblieBlich: 

dp R T ( T  +  m )  2,5-a
dv =  (T  +  113) (o — b f  +  c8-11

(Zteehr. f. pbysik. Ch. 1 0 9 . 275—86. Helsingfors, Finnland.) U lm ann.
F. Sauerwald, Gber die innere Reibung geschmolzener Mctdlle und Lcgiermgen. 

I. Das Mefiverfahren und die innere Reibung von Pb-Bi-Legierungen. Die Messungen 
wurden nach der AusfluBmethode ausgefuhit. Die Capillare war aus Quarz, ihre 
liebte Weite =  0,5 — 0,6 mm. Die Schmelze wurde in der Capillare durch einen 
COj-O ber druck hinaufgetrieben; die Beriihrung mit einem oben befeatigten Eisen- 
kontakt zeigt das Ende des Vers. an. Die Unaicberheit der CapillardimenBionen 
u. andere Fehlerąuellen lieBen nur auf 1% genaue Bestst. ausfiihren. Zur Priifung 
de3 App. ist die Yiseositfit 77 des Hg bei 133° (0,01120) u. 136° (0,01125) gemessen 
worden. — Pb-Bi-Legierungen. Es wurden die eutekt. u. zwei benachbarte 
MiBchungen (43,5%, 36,8% u- 51,3% Pb) untersucht, um einen etwaigen EinfluB 
des Entckticums ausfindig zu macbeD. Die Kurve „fl-Konz.11 yerlSuft aber ganz 
8tetig. Die beobachteten Werte (mit Hagenbaehscber Korrektion): 170°: 0,0280; 
0,0250; 0,0301; 332°: 0,0169; 0,0163' 0,0172; der Wert fur die eutekt. Mischung 
liegt durchweg zwiachen den beiden anderen. (Ztschr. f. anorg u. allg. Ch. 135.
255-64. Breslau, Teehn. Hochschule.) Bikeeman.

I. D. Gotz und G. P. Pamfil, Diffusion von MoleJciilen und Ionen in der 
Losung einer anderen Subitani und die bewegungshemmende Wirlcung dieser Ló&ung. 
Yermittelst einer Apparatur, wślche eine genaue Obersehichtung zweier Fil. ge- 
stattet, u. unter Anwendung besonderer VorsicbtsmaBregeln bestimmen Vff. die 
Diffusiongeschwindigkeit Yon KMn Olt Fe Cl, u. Eosinblau in Lsgg. der starken
Elektrolyte: LiCl, NaCl, KOI, NaNO,, Na,SOit CaCl, u. ZnSOi im Verhaltnis zu
jener in W. Die VerBachsreaultate, welcbe tabellar. u. graph. wiedergegeben sind, 
zeigen, daB die Duffuaionsgeachwindigkeit in gleiehem Verhaltnis wie die Aquiva- 
lentleitfahigkeit abnimmt; die bewegungshemmende Wrkg. des Milieus ist unab- 
hSngig Yon der diffundierenden Subatanz. Vff. folgern, daB die Abnahme der 
Aquivalentleitfahigkeit einer gel. Substanz mit der Konz. ausschlieBlich die Folgę eiuer 
Zunahme des KeibungBwiderstandes der LBg. iat; danach muB die Hydratation der 
Yerschiedenen Ionen der gel. Substanzen von der Konz. unabhangig sein u. die 
Molekule der starken Elektrolyte miisaen selbst bei betrachtlicher Konz. volhtandig 
diasoziiert sein. Es bestoht das Gesctz A0 • rc =» =  const. (A„ =* Aąuiyalent-
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leitfahigkeit eines atarken Elektrolyten der Konz. c, r, =* absoluter Reibungs- 
wideratand der Lsg.) (Ztschr. f. physik. Ch. 109. 165 — 82. Cluj [Rumiinien], 
U niv.) U l m a n n .

0. Scharer, Theorie der LSslichJceitslceinflussung lei starJcen EleJetrolyten. 
Die Debyeache Theorie (vgl. S. 161) wird auf die Loslichkeitabeeinflussung an- 
gewandt, ais Esperimentalmaterial dient die Versuchsreihe von Noyes u. Mit- 
arbeitern (ygl. Habkins, Journ. Americ. Chem. Soe. 33. 1836; C. 1912. I. 1168) 
In den von der Theorie gelieferten Formeln sind auBer allgemeinen Konstanten 
(Elementarladung uaw.) noch die „lonenstarke" (vgl. Debye, 1. c.) der Lsg. u. der 
mittlere Radiua der Ionen enthalten. Da der letztere nicht bekannt ist, wird er 
aus VersuchBdaten berechnet. Ea ergeben sich W erte, die in einigon Fiillen 
(Ag,SOJ die erwartete GroBenordnung (1,5 — 3 • 10-8 cm) haben, in anderen Fallen 
dagegen (T1C1) negativ ausfallen. Im allgemeinen genijgt aber dieae eine willkiirliehe 
Konatante, um die Formel don Versuchskuryen anzupassen. Die von Lewis ge- 
fundene aueschlieBliche Abhangigkeit der Loslichkeit von der „Ionenstarke“ folgt 
aua der Theorie; die daselbBt bemerkte Proportionalit&t dea AktmtatBkoeffizienten 
mit der Quadratwurzel der ,,Ionenst&rke“ ist nur filr punktformige Ionen gultig. 
(Pbysikal. Ztaehr. 25. 145—59. Ziiricb, Teehn. Hochschule) Bikep.man.

Ju lius O berm iller (Mitarbcit von M artha Goertz), Die JEinsłellung von L u ft  
au f lestimmte Trocknungs- oder Feuchtungsgrade mit E\lfe von Salzen und ahnlichen 
Stoffen, und das „relative Trocknungsvermógen" der Stoffe ais Map ihrtr HygroiJcopie. 
Ala Mafistab fur daa Trocknungs- oder Feuchtungsyermogen (Hygroakopicgrad) von 
Stoffen achlagt Vf. die „Luftfeuchtigkeitazahl“ vor, die Prozentiahl der den Stoffen 
u. ebenBO ihren Lagg. cntsprechenden relatiyen Luftfeuehtigkeif. Dieaelbe wird 
durcb eine Erganzuugszahl, daa „relatiye Trocknungs yermogen“ , welche am 
empfehlenawertesten ais eigentlichea MaB fiir die Hygroskopie zu gebrauchen ist, auf 
100°/o gebracht. Je  groBer daa relatiye Trocknungs yermogen ist, um  ao groBer iat 
auch daa tataachliche Trocknungsyermogcn u. die Hygroskopie der Stoffe; dieaelbe 
tritt ateta dann in Eracheinung, wenn relatiyeB  Tiocknungsyermogen u. yorhandeno 
relatiye Luftfeuchtigkeit zu8ammen mehr ais 100°/o ergeben u . die Luft damit einen 
daa Gleichgewicht ubcrachreitendenFeuchtigkeitsgradbesittt. Vf gibt tabellar. dieLuft- 
feuchtigkeitszahl (66—75,2°/0) u. das relatiye Trocknungsyermogen von trocknem u. 
feuchtem NaCl yerachiedener Reinheitagrade an. Auch in den aonat noch unterauchten 
FSllen wiesen trockene Stoffo ein starkeres Troeknungayermogen auf ala fcuchte, 
yoraua Vf. schlieBt, daB vor dem eigentliehen Eintritt der eigentlichen Lag. eines 
Stoffea immer erat eine ziemlich starkę Adsorption dea LoBungsm . an dem Stoffe 
stattfindet, welche die Anziehungakraft der hoebstkonzentrierten Lsg. dea Stoffes 
fiir das Losungsm. iibersteigt, u. daB durch dieae Adsorption daa Gefiige dea Stoffea 
aufgcloekert wird, bia schliefilich Zeifall u. damit Lsg. erfolgt. Hohere Konz. der 
Lagg. ergab ein zum Teil recht erheblichcs Ansteigen dea relatiyen Trocknungs- 
yermogens. — Tabellar. stellt Vf. die MeBreaultato samtlicher untersuchten Stoffe 
zuaammen: NaCl, NaiSOt - f  10 ag., Na^S^Og +  5 ag., NaNOa, NaNOt , Na^CO, - f  
10 ag., N aO E  geschmolzcn, EGl, K ,SO it K 3C03 -f- 2 ag., K O S  geschmolzen, 
(N E ^S O ,, NE<NO„ MgCl, +  6 ag., MgSOi +  7 ag, Mg[NOt\  +  6aq., CaCl, +  
6 aą., Ca(NOl)i -|- 4 ag., SrCl, -f- 6 ag., BaClt -|- 2 ag., E lPOi -f- */, ap., P , 06. 
Hohea Troeknungayermogen ist durchweg mit hoherer Loslichkeit yerbunden. Die 
Luftfeuchtigkeitezahl nimmt bei feuchten Stoffen, mit einigen AusnahmeD, bei 
hoherer Temp. in deutlich erkennbarem Mafie ab. — Yf. gibt eine Zueammonatel- 
lung der zur atufenweisen Trocknung cmpfehlenswertea Stoffe, welche naher 
charakterisieit werden. Yollkommen trockne Teitilfasern kommen dem P ,0 6 im 
Troeknungayermogen uberraachend nahe. Zum SchluB bringt Yf. grob beatimmte
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Hygrometerwerte einer weiteren Zahl von Stoffen. (Ztschr. f. pbys. Ch. 109 . 
145—64. Deut. Forach. Inst. f. TcitiUnduatrie, M.-Gladbacb.) U l m a n n .

J . v. B raun, Die katalytische Hydrierung und ihre Anioendungen. Obersicht 
iiber neuere Ergebniase dieser Arbeitsmethode. (Ztschr. f. angew. Gh. 37 . 349 
bis 352.) H a b e b l a n d .

A j .  A to m s tru k tu r .  R ad io ch em ie . P h o to c h e m ie .

S. R. W illiam s, Die Atomtheorie vcm Standpunkt des Magnetismus. Vf. gibfc 
Richtlinien, inwieweit die ElektroDentheorie die den Magnetismus betreffenden 
Unterss. fordem konnte. (Science 59. 493—97. Oberiin Coli.) B e h r l e .

E rnst M ohr, Die Baeyersche Spannungstheoric und die Struktur des Dia- 
manten. Vf. teilt mit, daB die von ihm iiber dieses Thema gemachten Ausftth- 
rungen (Journ. f. prakt. Ch. 98 . 315; C. 1919. III. 38) hereits friiher von N o l d  
(Ztschr. f. Kiystallogr. 4 8 . 321; C. 1911. I. 93) teilweiae ebenfalls gebracht worden 
Bind. (Journ. f. prakt. Ch. 107 . 391—92.) H a b e k l a n d .

Cl. v. Simson, USntgenuntersuchungen on Amalgamen. Zwccks Sicherstellung 
der Zustandadiagramme der Amalgame yon Sn, Zn, Cd u. Pb fuhrt Vf. Krystall- 
strukturunterss. nach der Pulvermetbode mit Rontgenatrahlen aus. — Sn-Amalgam 
zeigt bei Zimmertemp., yon reinem Sn ausgehend, zunachst tetragoualc Sn-Krystalle, 
mit wachsendem Hg-Gehalt bis zu etwaa iiber 1 °/0. Danach tritt eine zweite 
KryBtallart auf; bei 7—8% Hg verschwinden die Krystalle vollig. — Auch beim 
Zn-Amalgam lassen sich 2 Zc-Modifikationen feststellen; das gewohnliche Zn yermag 
nur wenig Hg zu 15sen. — Beim Cd-Amalgam wird das Auftreten von 2 yer- 
schiedenen Krystallarten bestatigt. — In der Reihe der Pb-Amalgame stellt Vf. bei
0—20 Atom-% &g eine Gitteryerengerung des flftchenzentrierten Pb-Gitteis um
0,08 A. fest. (Ztschr. f. pbysik. Ch. 1 09 . 183—98. Berlin, Uuiv.) U l m a n n .

A. M. Tyndall und G. C. Grindley, Die Emistion eines Platingluhdrahies in Luft, 
Die Beweglichkeit der n,, durch die Ublichen lonisationsąuellen erzeugten Ionen in 
trockner Luft yon Atmospharendruck betragt ca. 1,8 cm/eec/Volt/cm fiir negative u. 
ca. 1,4 fur positiye Ionen. Mo C l e l l a n d  fand eine auffallige Ausnahme von diesem 
Befund fur Ionenąuellen wie Gliihdrahte, Lichtbogen u. Flammen. Yf. klart im Vor- 
liegenden diesen Unterschied fiir Pt-Gluhdriihte auf. Je heiBer diese, um so mehr 
nimmt die Ionenbeweglichkeit ab, ihre GroBenordnung betrug 0,01—0,003 em/sec. Das 
Wesentliche der Yers.-Anordnung des Vfs. bestand darin, daB die Ionen des Glfihdrahts 
durch einen Sehlits mittela eines paeaenden elektr. Feldes quer durch einen Baum 
gelenkt wurden, durch den Luft bindurchatromte, die die Ionen im umgekehrten 
Verhaltnis ihrer Eigengeschwindigkeit ein Stiick Weges mit fortfuhrte, ehe sie auf 
die der Qaelle gegenuberliegende Seite auftreffen konnten. Auf dieser Gegenseite 
befand sich ein yerschiebbarer Spalt, durch den hindurch die Ionen auf die eine 
Platte eines Elektrometers trafen. Das Eiperiment ergab so eine Abhangigkeit der 
Strometarke yon der SpaltBtellung. Aua den Dimensionen des Behalters, den an- 
gelegten Spannungen u. der Stromungegeschwindigkeit der Luft lieB aich die Ionen- 
geschwindigkeit angenahert ableiten. AuBerdem wurde durch Ereatz dea Gliih- 
drahts durch ein Poloniumpraparat direkt die Identitat der Ionen beider Qaellen 
nacbgewieaen. Vf. erkiart sich das Entstehen langsamer Ionen u. ihre Nichtauf- 
findung im yorliegenden Falle folgendermaBen: Entstehung durch Anlagerung n. 
Ionen an yergleichaweiso schwere kleinate ungeladene vom Gliihdraht ausgeschleuderte 
Metallteilchen, die durch die h. Konyektionsstrome empor- u. im beschriebenen Vers. 
yon der unterhalb des Gl&bdrahtes befindlichen Elektrometerplatte weggelenkt wurden, 
somit keinen Beitrag zu ihrer Aufladung liefern. Yf. stiitzt diese Auffassung durch 
einen Vers., bei dem sich der Gliihdraht u n te rh a lb  der Elektrometerplatte be- 
findet. Legt man bei dieser Anordnung zum Gliihdraht noch das Poloniumpraparat,
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so ergibt sich bei angelegter Potentialdifferenz eine gam  andere Verteilungskurve 
der Ionenbcweglicbkcitcn, eine starkę Zunahme der Zahl der langaamen Ionen, 
heryorgerufen durch Anlagerung n. Ionen vom Polonium an ungeladene Teilchen.
— Fiir poaitive Ionenemission des G-iiihdrahts wurden analoge Verss. angeEtellt, 
dereń Ergebnis fiir eine starkere Beimiechung langsamerer pos. Ionen bei der 
Gliihemission spricht. Der Umkehrungavers. ergab ein analoges Resultat wie bei 
den negativen Ionen. — Mit der Mc Ciellandachen Apparatur wurden die Befunde 
dieses Autors bestatigt. (Philos. Magazine [6] 47. 689—702. Bristol, Univ.) K tb .

K. T. Compton, Beweglichkeit von Elektronen in Gascn. Vf. yergleicht die 
tbeoret,, aua einer von ihm abgeleiteten Formel fur die Bewegliehkeitakonatante K  
einea Elektrons in einem Gas berechneten Werte mit den eiperimentell gemesaenen. 
K  => 2,54>106 • ?0 • {1 -f- [1 “h  lj355»10® *Z0* ( —V*■ Z0 ==■ freie Weglange des 
Elektrons bei 1 mm Druck, M  =  Mol.-Gew., E  ==■ elektr. Feld in Volt/cm, p  =■ 
mm Hg-Druck. l0 kann aus der kinet. Gastheorie bereebnet werden. Fiir Ht er
gibt sich eine gute Cfberoinstimmung, ftir JVa, He u. A  nur eine angenaherte. 
Es ergab sich K  fiir 2Z, 20,0, 1,3, A r 0,5, He 0,4.. Bei groBen Geaehwindig-
keiten der Elektronen verlaufen die ZusamuaenatoBe Bicht mehr yollkommen ciast. 
Im Bereich der elast. ZusammenstoBe kann die obige Gleichung benutzt werden, 
um die mittlere freie Weglange der Elektronen in dem betreffenden Gas zu be- 
rechnen. Der Yergleich dieser Zahlen mit den aus der kinet. Gastheorie berech
neten Werten fiir ?0 ergibt fiir Hj eine gute 'Ohereinstimmung, fiir He eine kleine 
u. fiir N, u. Ar eine grofiere Abweichung. Diese Abweichung wach a t mit ab- 
nehmender Elektronengeachwindigkeit. Die Reeultate sind in Kurven u. Tabellen 
ausfiihrlich angegeben. (Physical Reyiew [2] 22. 432 — 44. 1923, Princeton 
[ N . Y.].) B e c k e b .

G. Joos und H. Kulenkampff, Die Erhaltung des Impulses beim Anregungs- 
und Ionisiermgntofi. (Phyaikal. Ztscbr. 25. 257—63. Miinchen, Techn. Hoch- 
schula) Be h b l f .

Stefan M eyer und C arl Ulrich, tiber den Gehalt tom Jonium-Thorium in der 
Uranpechblende von St. Joaćhimsthal. Es erscheint nach Vff. sichergestellt, daB in 
der St. Joachimsthaler Pechbleride Jo-Th-Gemische vorkommen, dereń Jo-Gehalt 
zumindest zwischen 30 u. 50°/o schwanken kann. Die Frage nach der Esiatenz 
eines U Tanisotropen ThU ais Stammeubstanz der Th-F a m ilie  u. nach dem Alter d e r 
U-Erze von St. Joaćhimsthal wird diskutiert. (Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien 132. 
Abt. I la . 279—84. Inet. f. Radiumforsch.) U l m a n n .

P ie rre  Angor, ii ber die sekundaren in einem G as durch X-Strahlen henor- 
gerufenen fi-Strahlen. (Vgl. C. r. d. l’Acad. dea sciences 178. 929; C. 1924. I. 2668.) 
Auadehnuog der fiuheren Veres. betreffend dio Abhangigkeit der Anzahl der se- 
kundaren ^3-Strahlen von dem Winkel mit dem cinfallenden X-Strahl. Die Wabr- 
seheinlichkeitstheorie laBt erwaiten ein Maiimum beim Winkel, deasen cos ]/o/(a-f-2) 
ist, wo a =  7»v/mes. Die Rontgenetrablen lieferte eine Coolidge-Rohre, die mit 
20000, 45000 bezw. 100000 V. betrieben wurde; die der VergroBerung der Spannung 
entsprechende Yerschiebung des Optimalwinkels von 76 auf 79 bezw. 86° stimmt 
mit der Formel iiberein. — Bei 40—50° ist ein zweitca schwacheres Masimum 
beobachtet worder, welches augenacheinlich einer anderen Strahlengruppe seino 
Esistenz ycrdankt (C. r. d. l’Aead. des sciencea 178. 1535—36.) Bikebman.

A rthu r H. Compton, ElektronenriickitofS bei der Beugung von Bontgenstrahlen. 
(Vgl. Co m p t o n  u . H u b b a b d , S. 152.) Vf. fiihrt die Verss. von C. T . R. W il s o n  
(Naturę 112. 26) an, demzufolge bei der Abbeugung yon Rontgenstrahlen an Atomen 
Elektronen der letzteren Energie von den Quanten der Strahlung mitgeteilt be- 
kommen, wodurch nach der Ansicht dea Yfs. ein Kleinerwerden der Quanten, d. h.
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eine VergroBerung der Wellenlangen der Strahlung bewirkt wird. Vf. diskutiert 
die GroBenordcung der auf Grucd eeiner Quantentheorie der Beugung der Bontgen- 
Btrahlung zu erwartenden Babnen der in Bewegnng gesetzten Elektronen u. Btellt 
feBt, daB die yon W il s o n  gemessenen Bahnlangen dem erwarteten Effekt der GroBe 
nach entsprechen. (Naturę 112. 435. 1923. Chicago, Univ.) F b a n k e n b u b g e b .

C. T. E . W ilson, Notiz su obiger Angabe von A. 3 .  Compłon. Vf. schlieBt 
sich Co m pto n b  Ansicht aD. (Naturę 112. 435. 1923. Cambridge.) F b a n k e n b u b g e b .

J. A. B eardon, Prufung au f Phosphorescenzcrregung durch X-Strahlen. Die 
Photogramme der ^-Teilehenspuren yon W il s o n  (Proc. Boyal Soc. London. Serie A. 
1 0 4 . 1; C. 1 9 2 4 . I. 1148) lassen auf ein Zeitinter7all von ca. 10—3 sec zwischen 
dem Auftreffen der primaren X-Strahlen u. der Emiasion der Fluoreecenzstrah luD g  
schlieBen. Vf. beschreibt eine direkte Methode zum Nachweis der Phosphorescenz 
bei der sekundaren X-Strahlung fester Strahler. Ein X-Strahlenbiindel einer 
B5ntgenrohre mit W-Antikathode, die mit 18000—80000 V betrieben wurde, fallt 
nach Durcbgang durch eine Beihe yon Pb-Spalten auf eine drehbare Scheibe aus 
Fo oder Al. Die von der Scheibe emittierten Fluoreaceniatrahlen erzeugen auf 
einem photograph. Film, in den ein Loch geschnitten ist, um das primare Biindel 
durchzulassen, einen sch warzeń Fleck; die storende Wrbg. der sekundaren ^9-Strablen 
u. der gestreuten X-Strahlen wird durch zwischen Scheibe u. Spalt gebrachtea 
Papier u. durch Verwendung diinner Scheiben u. niedriger Spannung yermindert. 
Bei Rotation der Scheibe miiBte ein Zeitinteryall zwischen PrimSr- u. Sekundar- 
strahlung an einer V erach iebung  des Flecks in der B ew egungsrich tuD g  erkennbar 
sein. Da trotz einer linearen Geschwindigkeit der Scheibe von 6000 cm/sec keine 
Verschiebung eintrat, muB daa Zeitinteryall kleiner ais 1 X  10—6 sec sein. (Naturę 
118. 857—58. Chicago, Uniy.) K b Cg e b .

A. D auvłllier, Uber die Hochfrcąuenzlinien des KeUiums. Vf. gibt die pboto- 
graph. Eeproduktionen yon Kontgenspektren der letzten Fraktionierung eiuiger 
Ytterbiumerden yon U b b a in , auf denen die Eeltiumlinie eben noch, abur doch 
deutlich zu sehen ist. Der Fehler in der crsten Best. der Eeltiumlinien u. « , 
(ca. 4 Einheiten zu klein) beruht lediglich auf der Schwierigkeit des Ausmesseno 
u. is t  genau bo groB wie bei der ersten B eat. d e r ^9,-Zn-Linie gegeniiber der Neu- 
best. yon C o s t e b  (Philos. Magazine [6] 4 6 . 956; C. 19 2 4 . I. 1151). Oberhaupt 
lSBt die Methode des Vf8. yiel mehr Linien des Eontgenspektrums erkennen, a is  sie 
C o s t e b  z. B. beim Au, Yb u. Ba angibt. (Chemistry and Ind. 4 2 . 1182—83.
1923.) ' B e h b l e .

L. Vegard, Lichtemiision durch fctten Stickttoff und Ursprung des Nordlicht- 
spekłrumt. Yf. teilt die Ergebnisse mit, welche er beim Bombardement yon festem 
N, mit Eathodcnstrahlen erhielt, diese sind schon an anderer Stelle (vgl. S. 169) 
wiedergegeben. (C. r. d. l’Acad. des sciences 178. 1153— 56.) J o s e p h y .

E . Meeke und P. Lindan, Uber den Bau der zweiłen positivcn Gruppe der 
Stickstoffbanden. Die 2. positiye Gruppe in den Banden yon Ns wurde nach der 
Methode yon E x n ep . u . H a s c h e k  gemesscn. Das Spektrum wird durch Kombi- 
nationsbeziehungen dargestellt, die alle unterauchten Linien m it hinreichender Ge- 
nauigkeit wiedergeben. In jeder der 9 Banden wurden 200—250 Linien gemessen. 
Die Banden sind nach yiolett abschattiert. Die Linien Bind in  2 mai 3 Zweige 
gruppiert. (Pbysikal. Ztschr. 25. 277—78. Bonn, Uniy.) J o s e p h y .

W. W. 8haver, Bemerkung ilber das auflerste ultraoiolette Spektrum des Kohlen- 
słoffbogens. Yf. benutzt einen Fluorit-Spektrographen, wie er yon Mc L e n n a n  u. 
L e w is  (ygl. Proc. Boyal Soc. London. Serie A. 9 8 . 103. C. 1 9 2 0 . 111. 394) be- 
echrieben worden ist; bzgl. der Vakuumbogenlampe ygl. Mc L e n n a n  u. A in s l ie  
(Proc. Boyal Soc. London. Serie A. 101. 342; C. 19 2 3 . I. 287 ). Die Wellenlangen- 
messungen erstrecken sich zwischen 1930,61 u. 1323,79 k .  AuBer den yon SlMEON
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(vgl. Proc. Koyal Soc. London. Serie A. 104. 368; C. 1924. I. 2495.) gefundenen 
Linien miBt Vf. noch 10 andere (ygl. tabellar. Zusammenstellung im Original), dar- 
unter die der Wellenlaugen 1826,3; 1623,8; 1362,2 A, welche M i l l i e a k  (Aetrophya, 
Journ. 53. 150; C. 1922. II. 321) im h. Funkenapektrum des C fand, u. von denen 
er die le tz ten  beiden dem B u. Ca zuBchrieb. Nach den Befunden des Vf. gehoren 
sie jedoch zum C. Von den ubrigen 7 mogen 2 schwache Linien auf Verunreini- 
gungen zuriickzufiihren sein. Das Dublett A. =  1335,66 u. 1334,44 1. trat, trotzdem 
es an der Grenzo der Durchlaaaigkeit des Fluoritapektrographen steht, mit groBer 
Intenaitat heryor. Nur 2 der Linien mit Intensitaten 1 yon M i l l i k a n  kommen 
im Spektrum deB Vf. nicht vor, nach neueren Unterss. gehoren sie zum Si. (Proc. 
Trans Roy. Soc. Canada [3] 17. Sekt. IIL 131—35. 1923. Toronto, Univ.) Jos.

M. A. Cataldn, Beeithung zioisch.cn Yerdnderung durch Druck, der TemperaturJdassc 
und den Spektraltermen lei den Eitenlinien. G a l e  u . A d a m s  (Aatropbya. Journ. 35. 
10 [1912]) ordneten die Linien die Eisenspektrums in 4 Klassen, je  nach der GroBe 
der Verschiebung durch den Druck, den die erzeugende Quelle erfuhr. Ahnlich 
teilte A. S. K in g  (A.atrophya. Journ. 56. 318 [1922]) das Fe Spektrum in 4 Klassen 
nach der Veranderung der Intensitat der einzelnen Linien mit der Temp. W a l t e r s  
(Journ. Washington Acad. of Sciences 13 243; C. 1923. III. 1438) fand viele aus 
Triplett- u. Quintettermen gebildete Multipletta, u. die Linien eines jeden Multi- 
pletts wurden durch Temp. u. Druck gleichmaBig beeinflufit. Beim Vergleich der 
Multipletts mit einem gem einBam en Term stellt sich heraus, daB die Verachiebung 
durch den Druck um so kleiner ist, je groBer der andere Term wird. Der regel- 
maBige Verlauf einer Kurve, bei der die Mittelwerte der Druckverschiebungen 
gegen die Mittelwerte der Summen der jedea Multiplett bildenden Terme auf- 
getragen aind, zeigt an, daB die Druckverschiebung eine Funktion der Summę der 
Terme ist. — Ea scheint auch, daB, je  groBer die beiden Terme aind, die eine 
Linie bilden, um ao kleiner die Druckyerschiebung ist, u. um so kleiner ist auch 
der EinfluB der Temp. auf die Intensitat. — Da alle Linien eines Multipletta gleich
maBig vom Druck beeinfluBt werden, laBt aich schlieBen, daB diese Wrkg. nur 
wenig, wenn iiberhaupt, von den azimutalen u. inneren Quantenzahlen der Bahnen 
abhangt, wohl aber scheint sie mit den radialen Quantenzahlen in Beziehung zu 
stehen. — Bahnen mit groBem Radius werden mehr vom Druck beeinfluBt ais 
solche mit kleinen, also werden auch die tfbergange zwischen den groBen Bahnen 
mehr in Mitleidenschaft gezogen alB solche zwischen den kleinen. So erklart sich 
auch, daB die Wrkg. der Temp. parallel mit der des Druckea geht: mit steigondcr 
Temp. werden die Yalcnzelektronen auf groBere Bahnen gedrangt. (Naturę 113. 
889—91. Madrid, Lab. de InveBt. Fisicas.) B e h r l e .

H enry Norria R ussell, Eine ncue Form des Auttchlufiprinzips in optitchen 
Spektren. Die Frage, welche der vielen geąuantelten Energiemstande eines Atom3, 
mittels eines mit Strahlung yerknupften Cbergangs „kombinieren11 wird, wird be- 
antwortet durch 2 AusschluBprinsipien, nach denen solche Kombinationen nur vor- 
kommen, wenn die azimutale Quantenzahl (A.-Q.) um i l u .  die innere Quanten- 
zahl um 0 oder ±  1 wechselt. Bei den einfaeheren Spektren wie bei Na gelten 
diese Regeln streog. — Bei kompleieren Spektren hat nur die innere Quantenregel 
Gttltigkeit, die azimutale aber erleidet VerŁnderungen. Im (7a-Spektrum z. B. ent- 
stehen einige der atarksten Linien aus Kombinationen zwischen Termen, von denen 
beide vom p-Typua (A.-Q. 2) oder vom d-Typua (A.-Q. 3) aind. Saunders u. Vf. 
erklaren dies dahin, daB in diesen anomalen Atomzustanden die 2 Yalenzelektronen 
gleichzeitig nach Zustanden hoherer Energie gedrangt werden. — Komplizierter 
liegen die Verhal(niese beim Ti, dessen Bogenspcktrum aus Systemen yon Singletts, 
Tripletts u Quintetts besteht. Die Terme zerfallen acharf in 2 Gattungen ao, daB 
keine 2 Terme in derselben Gattung miteinander kombinieren, wahrend jeder Term
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einer Gattuog mit allen Termen der anderen kombiniert, fur die die A.-Q. um 0 
oder i  1 differiert. Ebenso yerhalt es sich im Ti-Funkenspektrum, nur daB hier 
die A.-Q. um 0, i  1 oder ±  2 differieren kann. Dieselben Regeln gelten bei
Sc, V u. Fe (vgl. vorst. Ref.), u. ea liegt hier eine neue Form dea eraten oder „azi-
mutalen" AuaachluBprincipa yor, das fur alle biBher unterauchten komplizierteren 
Spektren zu gelten acheinf. (Science 59. 512—13. Mount Wilson Obsery.) B e h r l e .

H. Gieseler und W. G rotrian, t)ber den Normalzustand der Atome Va%adium, 
Tiłan und Scandium. Auf Grund von bei 2000° angestellten AbforptionsyerBB. 
kamen Yff. zu folgenden Ergebniaaen iiber die dem Normalzustand der betreffenden 
Atome entapreebenden Terme. — Dem Normalzustand dea F-Atoms entapricht der 
gróBte Term der F-Termgruppe, was nach B o h r  bedeutet, daB daa loaeBt gebundene 
Elektron dea V in einer azimutal vierquantigen Bahn, alao wohl Bicher einer 
44-Bahn gebunden iat. — Beim Ti-Spektrum yerbesaerten VfF. einige Angaben 
iiber Multipletts yon KieSS u. Kiebs (Journ. Washington Acad. of Sciences 18. 270; 
C. 1 9 2 3 . III. 1148) u. bestatigten Ergebniaae yon R tjsse ll (ygl. yorst. Ref.). Es
iat wohl mit Sieherheit auch beim Ti-Atom fiir das loaest gebundene Elektron eine
44-Bahn anzunehmen. — In bezug auf daa Sc-Spektrum Betzen sich Yff. iiber die 
Zuordnung einzelner Multipletta mit C a t a l / n  (Analea aoc. eapanola Fia. Quim. 21. 
464; C. 19 2 4 . I. 1320) auaeinander. (Naturwiasenachaften 12. 438 — 39. Berlin- 
Potadam.) B e h r l e .

P. P. Fedotieff, tłber die AbtorptionsspcUra von gefarbłen Glascrn. Nach 
Versa. yon A. Lebedeff. Olaser bestimmter Zus. wurden hergeatellt, die dann 
g e fa rb t u. unteraucht wurden. Fur die Zus. wurde die Formel R,O.MtO-5SiO, 
(R ■=• Li, Na, K, Rb; Me => Ca, Sr, Ba, Pb) angenommeD. Ais farbende Sub- 
atanzen dienten NiO, CoO, FeO, CuO, Fe,Ot , Cr,08, MnOa, UO,, S, Se, Te, C u. 
CaC,. Yerss., mit CusO u. AgCl zu farben, waren ohne Erfolg. Die Messungen 
wurden von den aichtbaren roten Strahlen bis s u  i  =  0,450 (i mit dem Spektro- 
photometer, dartiber hinaus bis X =  0,340 n  mit dem Spektrographen auBgefiihrt. 
Dieae letzten Mefiergebninae B ie d  nicht fehlerfrei, doch mogen sie  zu O rientieruD ga- 
zwecken dienen. Fiir die yerschiedenen Glaser B in d  Abaorptionakuryen gezeichnet, 
u . die Ergebniaae werden mit denen yon ZsiGMONDY (vgl. A nn. der Pbyaik [4] 4 . 
60 [1901]) yergliehen. Allgemein wird gefundeD, daB bei Ersatz eines Alkali durch 
ein anderes die Farbę der Glaser sich mit zunehmendem At.-Gew. des Alkali- 
m eta lls  yom Rot zum Violett yerachiobt, waa deutlich bei.FeO, Fe,Os , CoO, NiO 
u. Mn Oj zum Ausdruck kommt, wenig bei CuO wegen der schwachen Farbintenai- 
tat dieser Glaser. Mit Cr,O, u. DO, iat die Farbung so gering, daB ein Unter- 
schied niebt merkbar ist. Der Eraatz eines Erdalkalimetalla durch ein anderes 
bat kaum EiDfluB auf die Farbę. Bei Natronglas gleicher Zus. andert sich bei 
Cbergang von Fe zu Ni die Farbę yon Rot zu Violett. Die Farben der einzelnen 
Glaaer yerechiedener Zus. mit den yerschiedenen farbenden Substanzen miisaen im 
Original nacbgeseben werden. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 184 . 87—101. Peters
burg, Polytecbn. Inst) JOSEPHY.

Georges Kimpflln, Durchlatiigkcit synthdisćher Harse fiir infrarote Strahlen. 
5 mm starkę Platten yon reinem oder mit Zaaatten yersehenem Bakelit wurden 
bezUglich ihrer Durchlaasigkeit fiir infrarote Strahlen gepruft. Das Ergebnia war, 
daB yon den Strahlen durchgelaasen wurden: yon reinem Bakelit 35°/o, von ciit 
kolloidalem Fe yersetztem Bakelit 3 4°/0, yon mit 10% Mn O, yersetztem Bakelit 
6,7%, yon bakeliBiertem Papier 17°/0. Letzteres hat eine 5,5mai so groBe Durch- 
laaBigkeit wie eine gleich Btarke Ebonitplatte. (C. r. d. l’Acad. des aeiences 178. 
1709—11.) H ab erlan d .

G. B rnhat und M. Pauthenier, tlbcr die Zcrsetzung des Schwefelkohlenstoffs 
durch ultrańolette Strahlen. In einem QuarzgefaB befindlicher u. mittels einer
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Bg-Quarzlainpe boatrahlter CSt aetzt an der bestrablten Wand eine S-Schicht ab. 
Wird das einfallende Liebt spektroskop, zerlegt, bo entstebt an der Wand das 
ultrayiolefte Hg-Spektrum aua S-Streifen. lat die Wand im Innem yerailbert, so 
entsteht ein entsprechender brauner Abdruck aus Ag,S; die braunen Stellen er- 
Bcheinen zueret auf der an die Quarzwand aoliegenden Seite der Ag-Schicht. Die 
„Schwarzung“ nimmt mit der Eipositionadauer nicbt unbegrenzt zu: mit einer 
der einfallenden Strahlung durchlassenden Ag-Scbicbt wurde die Optimale ExpoBitions- 
dauer zu 2 Stdn. gefunden; wird die Ein w. fortgesetzt, bo achwacht Bich die 
Schwarzung ab. Daa wirkaamo Gebiet ffingt bei 360 mju an; am deutlichaten ist 
die Zers. im Absorptionsmaiimum dea CS,, bei 313 m/j, (O. r. d. l’Acad. des Bciencea. 
178. 1536—38.) B ik e r m a n .

E rik  H udberg, Die photochemiiche Spaltung von Monochlor- und Monolrom- 
essigsaure und das Einiteinsćhe Oesete. Vf. pruft die Beziehung zwisehen dem 
Grad der photochem. Hydrolyse XCH, • COOH -f- H ,0  =  (HO)CH8 • COOH +  HX 
(X =  Cl bezw. Br) u. der Zahl der abaorbierten Quanten h v bei dem spektral zer- 
legten Lieht einer Qaeck8ilberlampe mit Quarzoptik. CZCĄ • COOK  wird in 0,3- 
u. 0,5-n. Lsg., BrGH% • COOH, dereń molarer Eitinktionekoeffizient fiir die wirk- 
Bame Strahlung ca. 25 mai groBer ist, in 0,02- u. 0,01-n. Lsg. gemeasen. Die Be- 
licbtuDgazeiten betrugen 1—8 Stdn. Durch elektrometr. Titration konnten noch 
Halogenmengen yon der GroBenordnuDg 10~ 7 biB 10—8 g-Ionen beBtimmt werden. 
Bei beiden Sauren legt die' Grenze der wirksamen Strahlung zwisehen 266 u. 
313 |Ujw; meBbare SpaltuDg erfolgte erst bei 253,6 Yeres. bei kurzeren Wellen- 
langen geatattete der App. nicht. Die photochem. Hydrolyae von C1CH, • COOH 
folgt dem Einsteinachen Geaetz; fiir BrCH, • COOH ist die Auabeute Q /h v  in neu- 
traler Lag. ca. 0,35, in 0,02-n. NaOH-Lsg. ca. 0,50. Die grofiere Auabeute in alkal. 
Lag. laBt aich nicht durch Annahme einer einfachen StoBrk. zwisehen den durch 
daa Licht aktiyierten Sauremolekeln u. don OH-Ionen erklaren. (Ztsehr. f. Physik 
24. 247—263. Stockholm, Univ.) K rU g e e .

A. Berthoud und H. B ellenot, Untersuchungen ilber die photochemiscJie Re- 
aktion von Jod und Brom mit Kaliumoxalat. Nach D h a e  (Journ. Chem. Soe. 
London 128 . 1856. C. 1924 . I. 1893) ist Gescbwindigkeit der Rk. K,C,Oł
2 CO, =• 2 S.J proportional der J t"  wie der Osalatkonz. u. besitzt einen eitrem 
hohen Temp.-Koeffizienten ft(+10 : =* 7,2 zwisehen 25° u. 40°, ■= 6,1 zwisehen 40°
u. 50°, =  5,4 zwisehen 50° u. 601. Yff. wiederholen die Unters. dieser Rk. sowohl 
ais Dunkel- wie auch ais Lichtreaktion. Vff. finden, daB die Geachwindigkeit der 
Dunkelrk. umgekehrt proportional iat der Konz. dea KJ, daa von Anfang an zur 
Lag. dea reagierenden J t hinzugeaetzt wird. Die Unters. der Lichtrk. wird in der 
iiblichen App. bei 40° yorgenommen. K J u. KjCjO* aind atets in groBem Cber- 
schuB vorhanden. Es zeigt aich, daB die Geachwindigkeit dieser Rk. — zunachst 
bei weiBem Licht — proportional der Osalatkonz. u. umgekehrt proportional der 
Konz. dea K J iat. Die Gleichgewichtabedingung fJJ[J ']/[J 's] =  K notigt zu dem 
SchluB, daB nur die Molekeln J ,  u. nicbt die Ionen J 8' durch daa Licht aktiyiert 
werden. Es ergibt sich ferner, daB das ganze Spektrum von Yiolett bis Rot die 
Aktiyierung bewerkstelligt, was wegen der schwachen Absorption der roten Strahlung 
erstaunlich iat u. fiir Rkk. mit J s ais photosensiblem Teilnehmer zum eraten Małe 
beobacbtet wird. D ie  blaue Strahlung dagegen wird bei der gleicben J,-Konz.
— 0,005-n. — prakt. vollkommen absorbiert. Im Gegenaatz zu den Konseąuenzen 
aus dem GROTTHUSschen Gesetz iat die Geachwindigkeit der Rk. im roten Licht 
proportional, im blauen Licht umgekehrt proportional der Quadratwurzel aua der 
J s-Konz. Man hat also den aeltenen Fali einer Rk. von der Ordnung '/a bezw. — */»• 
Der Temp.-Koeffizient wird gemesBen im Rot zu 3,10 u. im Blau zu 3,04, was in
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Ubereinatimmung ateht mit den Messungen von Dhak, dagegen dom Plotnikowschen 
Satz widerapricht, daB der Temperatarkooffisient von Rkk. mit J , ais photosousiblem 
Agena stcta «= 1,4 Bei. Vff. nebmen nun an, daB durch die Einstrahlung zuniichst 
die J,-Moll. in die Atome gespalten worden u. darauf eine Kette von Rkk. ent- 
aprechend den Gleichungen
1) 0 , 0 / '+  J  >  C ,0 '4 +  J '
2) 0 ,0 /  + J, . . . .  2 0 0 , + J  +  J '
einsetzt. Auf ein Quant blauer Strahlung kommen ca. 25 umgcaetzte Moll. J a Es 

gelingt, dieBeziehungen: — ^ ‘ I 0'̂ ' ( ^ r totale Abaorption)

— ^~dT^= *^'^0’''1 * [Jt]''» (Kirach wacho Abaorption)
abzuleiten. Eine weitere YerauchBreihe beatatigt den poatuliertcn EinfluB der Lieht- 
intenaitat in der Potenz */,. Die Rk. K,C,04 +  Br, <== 2 0 0 ,+  2KBr beginnt — 
jedoch — nur ais Licht-Rk. mit einer Induktionaperiode, wiihrend der, wio Vff. 
ermitteln, daa Br, mit der Zeratorung yon yerunreinigcnden NH4-Ionen beachłiftigt 
ist. Es gelingt indesBen, durch Omkrystalliaieren die Reagentien frei von NH '4 zu 
erhalten u. die Induktionaeracheinung zu unterdriicken. Die Geschwindigkeit der 
Rk. ist wieder proportional der Ozalatkonz., der Qaadratwurzcl aus der Licht- 
intensitat und, im Falle schwacher Abaorption, der Quadratwurzel aua der Br,- 
Konz., jedoch nicht der Konz. des KBr. Dieae ist nur yon Bchwach yerzogerndem 
EinfluB. Im Gegenaatz zur J,-Rk. ist die Br,-Rk. yon der Ordnung Nuli. Die 
Aktiyierung muB sich auch auf die Ionen B / t eratreckcn. Der Temp.-Koeffizient 
der Rk. iat 1,98. (Hely. chim. Acta 7. 307—324. Neuchatel, Uniy.) G o lterm ann .

J . L ivingaton R. M organ, 01łve M. Lam m ert und R ay H. Criat, Photo- 
chemischt Eeaktionen in Lóswngen eon Alkalihalogenen in Acetophenon. Yerschieden 
konz. Lsgg. von N aJ  in C6H5COCH3 wurden in Pyreiglasern durch eine Hg- 
Lampe beatrahlt (App. ygl. Original). Leitfahigkeitamessungen ergaben, daB der 
apezif. Widerstand mit der Dauer der Belichtung zunahm, u. zwar um so mehr, je 
yerdiinnter die Lag. war. Aus den Kuryen iat zu ersehen, daB die Rk. keine ein- 
fache sein kann; denn nachdem der Widerstand acheinbar konatant geworden war, 
trat plótzlich Zunahme-ein, gleichzeitig bildete aich ein Nd., der bis 24 Stdn. Be
lichtung zunahm, dann aber konatant blieb; nach 48 Stdn. tritt dann wieder ein 
Wechael ein. Die Einstellung eines Gleichgewichts konnte nicht beobachtet werden. 
Auch reines C4HsCOCH, allein zeigt bei Belichtung einen Weehsel der Leitfahig- 
keit. Der Widerstand nimmt hierbei unter Gelbfarbung der Lsg. zunachst stark 
ab; im Dunkeln wird er wieder groBer, indem die Gelbfarbung tiefer wiid. An- 
wesenheit von W. beachleunigt die Gelbfarbung. Findet die Belichtung in N,- 
AtmosphSre statt, so nimmt der spezif. Widerstand bis zu 24 Stdn. Belichtungsreit 
ab, jedoch weniger atark ala in Luft, um dann wieder grofler zu werden. — Der 
Nd., der sich beim Belichten yon CeH6COOH,—NaJ-Lsgg. biidet, zeigt aaure Rk. 
u. ist yielleicht GeHt COOH■ Vff. nehmen fur die Rk. folgendes Schema ala 
wahrscbeinlich an:

I. C8HsCOCH, +  O, A (saure Verbb. C8H,CÓOH, HCOOH[?J) +  B (Aldehyde)
II. C„H5COCII, +  B >■ farbige Kondensationaprodd.

IIL A -f-2  NaJ ________ v  j  4 . |  ») ZC.H.COONa +  2H J
thermisch j b) 2HJ +  0, J3 +  H,.0

Die Yerbb. A u. B (farblos) wtirden die leitenden, die farbigen Kondenaations- 
prodd. die nicht leitenden Lagg. bilden. Bei Ggw. yon NaJ wflrde A sowohl ala 
auch daa freiwerdende J, die sich abseheiden, den apezif. WiderBtand yergToBern
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u. die Wideratandaabnahmo, die reinca O0H0COCHs zoigt, Ubortroffen, Dlo giin- 
Btigaten Wollonlftugon fUr dio Rk. bind 300—400 /Mfi. (Journ. Amoric. Obom. 8oc. 
4 0 . 1170—78. Now York, Columbia Univ.) H a b e b l a n d .

A. Andant, Expcrimcntalmtcreuchungon itber die kritische Opalcectne. Dlo Fil. 
(A., M c th y lA th y l-, Butyl- u. Iiobulylacdat) bofundon aieh In Rolircn aus Jenaglaa, 
dlo In oinem oloktr. gohoizton Thcrmoatat, woichor 2 Stdn. lang dio Tomp. auf 
0,05 getiau erhalten konnto, aufgehiingt wurden. Dlo RBhren wurden mlttola oiner 
Hg-Bogenlampo oder einoB NornBtatlftoB belichtot, bo daB elno Hitlfto dea Licht- 
bUndola daa gefiillfo, dlo zwoito ein gloichoa looroa (odor mit olnor reflektierendon 
Platto voraohenca) Rohr traf. Dio zweite HUlfto wurdo durch droi untor paaaondon 
Winkeln stehende Nicole abgeachwiicht, bia ihro Holligkoit dor der oraten HUlfto 
glich; dio gloicho Holligkoit wurdo durch unmittolbaroa Boobachton featgeatellt. 
Die Anordnung orlaubto es, dlo Llchtquelle um daa Rohr um 90° zu drehen, bo 
daB ina Photometor daa yon dor triiben FI. abgobeugto u. daa von der rcfloktierondcn 
Platto (Kroido, Porzollan) reflektiorto Liclit gelangto. In der oraten Lago war dio 
Extinktion c =» 1 — 1 / 10, in der zweiton Lago der abgebeupte Bruchteil daa 
MaB der Triibung. — Dio Fil. wurden durch Abpumpon wiihrond der Eratarrung 
(in fl. Luft) yon don gel. Gusen befroit u. in die Voraucharohro iibergefiihrt unter 
Vermeiduug von Hfthnon, Kautschuk ubw. — Tc => krlt. Temp., T  »■ die Versucha- 
temp., t =» T  — Tr  Dio Lichtzcratreuung wird bei grBBorom t merkbar ala dio 
Abschwiicbung doB durchgohondon Lichtoa, u. zwar bei < =« 3,10° (A.), 4,10° (CH,-Ac.), 
4,30° (CtHs-Ae.), 5,10° (C^Hj-Ac.). Beim Abkiiblen ist die Triibung stiirkor ais bei 
Erwiirmung (die masimalo Triibung ca. 2,5—Smal atiirkcr). Bei Abktthlung bia 
t <=■» 0,15° gilt: e i => conat.; in der nfichaten Nsihe der T„ iBt der Anatieg dor e 
laugaamor. Dio Opaleacenz der fl. Phase lat starker ais dio dor gasfBrmigen. — 
Abgeaohen von dom Tomperaturgobiete < =» i  0,15° ist e (u. dor abgebeugto Bruch
teil) mit X~ 4 (^ dio Wellenlange dea elnfallenden Lichta) proportional, bei Tc ist ale 
mit A- * proportional; glolchzeitig nimmt der polariaicrto Antoil dca zeratreuten 
Lichtca ab: die beidon Effekte deuten auf eine Vergroberung der zoratreuenden 
Teilchen hin. — Die mazimalen e u. die Breito dca Temperaturgebietea, wo eine 
Triibung merklich iat, aind von der Fliiafligkeitsniengo im Robr abhangig u. sind 
dann maximal, wenn die D. dea Systems der krit. D. gleich iat. Die Abhangigkeit 
ist in beidon Fallon eine paraboliacho. Auch die Tcmpp. des Auftretena u. dea 
Verschwindena dea Meniskua aind parabol. Funktionen der relatiyen EinfUllung; 
fiir A. erfahron Bie ein Maximum mit 193,19—193,29° bozw. 193,25—193,26°. — 
Bei giinatigater Einfttllung, fiir X «*■ 546 nfji, war e t fiir CH,-Ac. ca. 0,12. Wird e 
fiir daa CH„-Ac. bei i  =» 2,5° fiir 1 angenommen, bo ist e fiir CjHj-Ac. 1,46, fUr 
die beiden C Ą -A e. 2,46 u. fiir A. 1,60. Bei t  ■=* 0,3° iat e von A. bloB 0,8 von 
der e dca C,HS-Ac. — Eine nach der Theorie yon E instein-Sm oluchow sei dureh- 
gefiihrte Berechnung der Ayogadroschen Zahl N  ergab N  =  58 bia 62>10M. Die 
Abweichungen yon dieaer Theorie in der Nfihe der Tc werden durch die Theorie 
yon Z e k n ik e  u. O r n s t e i n  (ygl. Z e e n ik e ,  Archiyea nćerland. ac. exact. et nat. 4 . 
74 [1917]) befriedigend erklart. (Ann. de Pbyaiąue [10] 1. 316-421. Paris.) BlK.

M. Bende und G. W iarda, tłber die JDrehung der Polarisationsebene des IAćhtes 
»n FlUssigkeiten durch ein magnetisches Feld. Bei der Priifung des yon H o lm es  
(Philoa. Magazine [6] 48. 335; C. 19 2 4 . I. 1319) beim Glycerin beobachteten Halb- 
schattenumscblags finden Vff. mit einem Halbacbattenapp. yon S c h m id t  & H a e n s c h , 
Berlin, yon beaondera groBer Empfindlicbkeit, daB dieBe Erscheinung auf gubjektiyer 
TS.uachung beruht, u. daB die Viacositat alao keinen EinfluB darauf hat. Die Ver- 
suchsanordnung wird eingehend beachrieben, u. die Drebwinkel der Polariaations- 
ebene bei yerachiedenen StromatSrken sind fiir Glycerin, W., Glycerin mit Citronen-
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saure u. Aoeton in einer Tabelle angegeben. (Pbyaikal. Ztschr. 25. 278—80. 
Dresden, Techn. Hochschule.) J o s e p h y .

K arl Przlbram  und M arie Bślar, Die Verfarbung durch Becguerelstrahlen 
und die Frage des blauen Steinsalzes. (Vgl. Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien 131. 
Abt. H a. 429. 132. Abt. Ha. 45; O. 1924. I. 620. 1479.) Vff. yergleicben eine 
groBere Anzahl naturlicber u. kiinstlich gefarbte NaGl-Sfńcke ultramikroakop., in 
bezug auf ihr Verh. gegen Erwarmung (Thermolumineacenz u. Entfarbungatemp.) 
u. gegen Ka- u. Sonuenstrahlung (Anderung des Abaorptionakoeffizienten). Durch 
Ka-BeatrabluDg gelbbraun u. durch nachtraglichea Erwarmen auf 200° violett ge- 
wordenes, fruher farbloaea NaCl yerhalt aich bis auf nur quantitative Unterschiede 
im ultramikroakop. Befunde in jeder Beziehung wio naturlichea yiolettes Salz, ina- 
beaondere iat seino Entfarbungatemp. (200—250°) prakt. dieaelbe. Das natUrliche 
blaue Salz von StaBfurt iBt etwas bestandiger. Alle diese Salze zeigen Thermo- 
luminescenz, im Gegenaatzo zu farblosem u. mit Na-Dampf gefarbtem Salz, desaen 
Entfarbungatemp. auch wesentlich hoher liegt. Ea iat wahracheinlich, daB die 
natttrlichen blauen u. violetten Salze ihre Farbę radioaktiver Strahlung yerdanken. 
Der Unterschied zwischen dem mit Ra-Strahlen u. dem mit Na-Dampf geffirbten 
Salze rlihrt daher, daB in crsterem kein tjfbersehuB an Na yorhanden ist, aondern 
nur eine Uberfuhrung der Elektronen von. den Gl-Iouen zu den Na-Ionen statt- 
gefunden hat. (Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien 132. Abt. IIa . 261—77. In si f. 
Kadiumforach.) U l m a n n .

K arl P rzibram  und E lisabeth K ara-M iohailova, U ber Radioluminescenz 
und Radiophutoluminetcenz. II. (I. ygl. Sitzungsber, Akad. Wisa. Wien 131. Abt. II a. 
511; C. 1924.1. 620.) Eadiophotolumineacenz, die wahrscheinlich ais Ausleuchtung 
der bei ^-y-Beatrahlung aufgeapeicherten Energie durch Licht aufzufasaen ist, 
zeigt Kunzit noch 15 Jahre nach der Beatrahlung. Kunzit wird auch durch Funken- 
licht zu langerem Nachleuchten erregt; ein Aualeuchten durch sichtbares Licht 
konnte in dieaem Falle noch nicht featgeatellt werden. Manche sich blau yer- 
farbende Fluorite, die im Naturzustande im sichtbaren Lichte keine oder blaue 
Fluoreacenz zeigen, geben nach der Ra-Beatrahlung wahrend der Belichtung achone 
rote Fluorescenz (momenlane Radiophotoluminescenz). Vf. measen photometr. die 
Luminescenzhelligkeit einiger Fluorite in ihrer Abhangigkeit von der Ra-Bestrahlungs- 
dauer; die ein Masimum aufweiaende Kurve laBt sich in erster Annaherung in 
der Form J  «=» A  (1 — -f- B  (e- i , ł  — e~Xlt) daratellen, die theoret. durch
Erregung, Abklingen u. Zerstorung der Zentren einfach zu deuten ist. Mittels 
einer Photozelle mesaen Vf. die bei der Ra-Betrahlung aufgeapeicherte Lichtsumme 
ala Funktion der Bestrahlungsdauer fiir Kunzit (nach einigen Tagen wird ein Satt- 
wert erreicht) u. Fluorit (Abnahme bei langerer Beatrahlung). Photoelektr. Mesaung 
der Radiopbotolumineacenz in apektral zerlegtem Lichte ergibt in Berichtigung der 
friiheren Mitteilung nur ein Maximum, u. z war fiir Kunzit zwischen 525 u. 550 fjLfji, 
fdr Fluorit vom Sarntal bei 450 fifi, fiir einen Fluorit yon Oberkirch u. Apatit yon 
Aubum ahnliche Resultate. (Sitzungsber. Akad. Wias. Wien 132. Abt. H a. 285 bis 
298. Inst. f. Radiumforsch.) U l m a n n .

E. L. Nichola und H. L. Howes, Photóluminetcenz von Flammen. II. (I. ygl. 
S. 157.) Die Unters. einer neuen Aachen Ht-Flamme zeigt, daB fiir die Empfind- 
lichkeit der Anregung die zwischen den osydierenden u. reduzierenden Schichten 
liegenden Bereiche yerautwortlich zu machen sind. Die Anregung durch Hg-Licht- 
bogen ergibt, daB der Anregungaeffekt abnimmt mit der Bandenbreite u. zunimmt 
mit der Scharfe u. Intensitat der Maxima, fiir Flammen die Ba, Ca u. Sr enthalten. 
Es wurde ferner gefunden, daB die TA-Linien 5351, 3776 u. 3519 die Flaonme 
anregen, wShrend die yon Hg-Linien inaktiy aind. Demnach ist die Lumineacenz
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aelektiy u. analog der aogenannten Eeeonanzstrahlung yon Dampfen. (Phyaical 
Reyiew [2] 23. 472—77. Cornell Univ.) K. W o lf .

A s. E le k tro c h e m ie . T h e rm o c h e m ie .

M. Tam ele, Das cleldrolytische Potential des Calciums. Die Mesaung deB 
elektrolyt. Potentials des Ca mufite auf indirektem Wege auagefiihit w e r d e D ,  da 
metali. Ca von allen was. Losungamm, heftig angegriffen wird. Ea wurde ciner- 
aeita die Potentialdifferenz zwischen einer Kalomelelektrode u. yerd. Ca-Amalgam 
in W . andereraeita die Potentialdifferenz zwiachen dem gleichen Amalgam u. einer 
Ca-Elektrode in einem nicht waa. Losungamm. gemessen; ais sochę dienten Par
aldehyd, Diathylamin u. Pyridin. In diesen Losungamm., welche sorgfaltig ge- 
trocknet, von H, reduziert u. yor jeder Beriihrung mit Os geachiitzt waren, yer- 
hielt aich Ca jedoch sehr pasaiy. Um die Ca-Elektrode akt. zu machen, muBte die 
OberflSche mit einer Giasburate gekratzt werden. Ala Elektrolyt wurde eineraeita 
CaJj, andererseita CaCl, gewonnen. Der App. iat im Original gozeichnet. Ea 
wurde gefunden, daB daa Potential der Ca-Amalgam-Elektrode in wsa. Lag. aowohl 
yon der Konz. der Ca-Ionen ais auch von der Konz. des Amalgama abhangt. In 
nicht was. Lsg. iat die E K  weniger konstant, sie ist abhangig von der Starkę dea 
Ankratzena. Bei Vi0-n. CaCla-Lsg. war die EK. in wbb. Lsg. 3,120 ±  0,005 V, bei 
l-n.-Leg. 3,052 ±  0,004 V (bei Zimmertemp.). Das elektrolyt. Potential des Ca 
ergibt sich daraua zu — 2,758 i  0,004 V, wenn die n. H-Elektrode ala O gerechnet 
wird. Aus den spezif. Warmen fiir Ca, CaO u. Ca(OH), wird nach dem Nernstschen 
Theorem daa elektrolyt. Potential dea Ca zn 2,77 V berechnet. (Journ. Physical 
Chem. 2 8 . 502—05. Prague, Charlea Uniy.) JOSEPHY.

Oscar Collenberg, Uber die Oxydaiionspotentialc der Molybdan■ und Wólfram- 
Octocyanide. Vf. findet fiir da3 Oiydationspotential der W - Octoeyanide bei 0°
0,569 Volt, fiir das der JfoVerb. 0,839 V„ bei einer Geaamtkonz. der Cyanide yon
0,0964 Mol pro Liter, wenn daa Potential der 1-n. H-Elektrode bei 18° ==» 0 ge- 
aetzt wird. Bei einer konatanten Gesamtkonz. an Cyanid kann die Veranderung 
des Potentials mit dem Verh&ltnis (76/(74 durch £ = > { ' , {  0,0541 log Gt>jC< wieder- 
gegeben werden (C6, Ct =  Konz. an 5- bez w. 4-wertigem Cyanid, e / =■ „Kon- 
stante“, die bei steigender Yerd. weniger positiy wird u. sich einem Grenzwert 
nahert). Wenn koine anderen Salze anwesend aind, laBt sich das Potential der 
W-Cyanide bei allen Konzz. yon 0,002—0,1 Mol/Liter durch 6 =  0,504 -j- 0,0541

»______
log Ctl£7« -f- 0,1429 VC6 C4 ausdriicken. - Zusatz von KC1 macht das Potential 
mehr positiy, man erhalt fiir die totale Cyanidkonz.:

£ =  0,5155 +  0,08167 V c t +  Ct +  C 
(C =  Konz. des KC1). Die Warmetonung der atromliefernden Rk. in dem Ele
ment: 1-n. Kalomelelektrode | Oxydatioaselektrode, wo die GeBamtkonz. yon K4W 
(CN)g -f- K,W(CN)8 => 0,106 Mol/Liter ist, wird yom Vf. bei 25° zu 16860 cal. 
berechnet. Der Temp.-Koeffizient des Elementes ist negatiy. (Ztschr. f. physik. 
Ch. 1 0 9 . 353—74. Drontheim, Techn. Hochschule.) U lmann.

F ranz Jiraa und Jaroslans F abinger, Uber die Aufldsung des Bleies in den 
alkalischen Laugen mitieli Sinuswechsełsłrom. Das Aufloaen dea Pb in Laugen 
erfolgt auch bei Wecheelatrom niederer Periodenzahl nicht quantitatiy; dieaes iat 
nicht auf anod. Paaaiyitat, aondern auf reine Wcchselatrompaasiyitat zuiuckzu- 
fiihren. Die Pb-Elektrode iat aktiy, aie entsendet in die Lag. Pb+ + -Ionen, welche 
mit OH-  zu kompleien HPbOj~ bezw. PbO, -Ionen zusammentreten, die dem 
reduzierenden EinfluB der Kathodenkomponente entgehen. Die Menge des gel. Pb 
ist also yon den Bedingungen abhangig, die die Geschwindigkeit dieaer Komplei-

VI 2 39
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bildang bestimmen. Vff. fiDden die Geschwindigkeit d er Rk. Pb+ +  -f- 3OH-  =»
HPO“ , +  H ,0  groBor ais beł Pb+ + +  40 H ~  = . PbO,---- +  2H ,0. Die Akti-
vitat der Pb-Elektrode wird auch durch Potentialmessuogen u. oazillograpb. Beob- 
achtungen bestatigt. Das Elektrodenpotential ist konstant, Vff. finden keine Phaaen- 
verBchiebung. Die Asymmetrio der Spannungskurye bei Benutzung einer bleieinen 
Zwischenelektrode wird heryorgerufen durch die GleichatromBuporposition, die 
zwischen der polarisierten u. der Hilfselektrode entsteht. (Ztschr. f. physik. Ch. 1 0 9 . 
260—74. Prag, Techn. Hochschule.) Ulmann.

G. Triim pler, l)ber eine neue Bettimmungsweise der Połentiale der Alkali- 
metalle. Es wird eine neue Methode angegeben zur Best. der Potentiale yon Alkali- 
u. Erdalkalimetallen gegen wss. Lsgg., darauf beruhend, daB zwischen Metali u. Lsg. 
eine dichte Schicht eines geeigneten Salzea des betreffenden Metalls ais Schutzelektrolyt 
eingeschoben wird. Mesaungen unter Yerwendung.yon Thiiringer Glas (zum Teil 
gemeinsam mit H. Stern) orgaben fiir Na 2,72 Volt, in Obereinatimmung mit dem 
von L e w is  u. K r a u s  (Journ. Americ. Chem. Soc. 32 . 1459; C. 1911. I .  533) auf 
anderem Wege ermittelten Weit. Die Beatst. muBten im Dunkeln ausgefiihrt 
werden, da selbst diffuses Tageslicht die Na- Glas-Elektrode erheblich aktmerte. — 
In Verss. mit M. Purtaohert wurde nachgewiesen, daB eine Elektrode aus Na-Glas 
fast ais reine Na-Elektrode wirkt. Unterss. mit NaCl ais Schutzelektrolyt ergaben 
keine befriedigenden RcBultate. (Ztschr. f. Elektrochem. 80 . 103—9. Ziirich, Techn. 
Hochsch.) H e r t e b .

A lfred Schm id, Die Diffusionsgatelektrode. (Ygl. Schrift gleichen Titels bei 
E n k e , Stuttgart 1923.) Die Leistungsfabigkeit der Chlorknallgaskette ist trotz der 
Foersterschen yerbeaserungen (ygl. A. NOBIS, Dias. Dresden [1909] u. H. St Ot z e r , 
Dipl. Arb. Dresden [1911]) immer noch unbefriedigend, da die WaaserstofFelektrode 
fiir die elektromotor. Betatigung des H, nur eine ganz kleine Zone, namlich die 
Eintauchatelle, wo sich Gasphaae, Elektrolyt u. Elektrode zugleich bertthren, dar- 
bietet. Es gelingt nun Vf., durch elektrolyt. Abacheidung auf Hohlkorpern aus 
poroaer Kohle eine metali, glanzende Platinsehicht zu erzeugen, die von mkr. Poren 
durchsetzt ist dergestalt, daB sie H, auf dem Wege der Capillardiffusion ohne 
Schwierigkeit passieren laBt, einer PI. aber den Durehtritt yerwehit. H, wird yon 
innen zugeleitet, diffundiert zunSchst in die Capillaren der Pt-haut, bildet dann 
aber raach mit der Geeamtmaaae des Pt eine echte Lsg. im Sinne yon V a n ’t  H o f f , 
um an der Oberflache eine Wirksamkeit zu entfalten, die eine 100°/0ige Ausbeutung 
des Vorganges H, — y  2W  +  2 ©  geatattet. Infolge ihrer extremen Sattigung iat 
die Elektrodo selbst durch freies Halogen im Elektrolyten nicht polarisierbar. Die 
Masimalbelastung betragt 20 Milliampere pro qcm. Es zeigt sicb, daB bei Ein- 
haltung dieser Grenze selbst bei mehrwochigcm Dauerbetrieb kein Pt in Lsg. geht. 
Ala Cl,-elektrodo yerwendet Vf. ebenfalla Hohlkorper aus poroser Kohle. Die Zu- 
leitung dea Cl, erfolgt wieder von innen. Die Belaatungsgrenzo iat 40 Milliampere 
pro qcm. Bis dahin bleibt die Elektrode ohne Polariaation, der Elektrolyt frei yon 
Cl,. Die Kette arbeitet ohne Diaphragma, beaitzt daher nur einen minimalen 
inneren Wideratand. Vf. beatimmt mit der neuen H,-elektrode das Potential der
H,-Cl,-Kette zu 1,360, das der H,-J,-Kette zu 0,54 u. das der H,-Br,-Kette zu
I,080 V. gegen l-n.-Saure bei 20°. Der Temp.-Koeffisient ist konstant bei der 
H,-Cl,-Kette zwischen 0° u. 8 0 bei der H,-Br,-Kette u. der H,-J,-Kette nur yon 
0° bis 20° u. von 40° bis 70° u. hat den tibereinstimmenden W ert: — 0,00100. Im 
Interyall 20°—40° iBt er fiir die H,-Br,- u. die H,-J,-Kette etwa yiermal kleiner. 
(Hely. chim. Acta 7. 370—73. Basel, Univ.) G o l t e r m a n n .

F ra n i Fischer und W alter K rón ig , iłber die Vorgange bei der Entladung 
der KnaUgaskette. Eine Knallgaskette wurde durch ein Milliampżremeter kurz ge- 
schlossen u. daa beim Stromdurcbgang an der Anodę entstehende H,Ot  mit KMn04
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beatimmt. Der Elektrolyt war Ha804 (0,5—2-n.), der 1% Titansulfat zugesetzt war, 
um H ,02 vor Zers. bu Bchiitzen. Die Stromausbeute wachst, wenn die platiniorten 
Elektroden einige Stdn. lang geglttht Bind, wodurch ihre Oberflache yerringert wird; 
wenn die Kathode durch eine Porzellanmembran yon der Anodę getrennt wird; 
wenn die Verdttnnung zunimmt; wenn die Temp., dio VorsuchBdauer u. die Strom- 
dichte abnehmen. Wabrend 45 Min., bei 0°, in 0,5-n. HjSOj, mit 1 Milliamp. Strom- 
atarke betrfigt die Stromauabeute 93,5°/o- Aber die die Stromaasbeute begiinstigenden 
Faktoren setzen dio abaol. Auabeute herab, bo daB bald die Grenie der Analyae- 
moglicbkeit erreicht iat. Daa H ,0 , ist alao keineawega ein Zwiachenprod. in der 
elektro chem. Rk., yielmobr ihr Endglied: es zerfiillt unter katalyt Ein w. der Elek
trodo, ohne Strom zu licfern; die EK. der GaBkette entapricht der H,0,-B. u. nicht 
der Vereinigung von H, u. O, zu W. (Ztachr. f. anorg. u. allg. Ch. 135. 169—76. 
Miilheim, Kaiser WlLHELM-Inat. f. Kohlenforachung.) BlKERMAN.

Edwarda J. W eeks, Die Wasserttoff-t)berspannung an Metallen und ihre 
charakteristischen Eigenschaften. I. ffberspannung und Valent. Aua einer Zusammen- 
atellung der mittleren Oberspannungawerte an yerschiedcnen Metallen folgert Vf., 
daB ontgegen N ew berrtt  (Journ. Chem. Soc. London 1 0 9 , 1107; C. 1917. I. 725) 
zwischen Oberapannung u. Yalenz keine direkte Beziehung besteht. (Chem. Newa 
128. 359—60. Aldgate, Sir J o h n  Ca ss  lnst.) J o s e p h y .

J. G ranier, Die Leitf&higkeit der Eltktrólyte lei sehr hóhen Frequenzen. Der 
WidcrBtand von angesauertem W . im gewohnlichen Elektrolyttrog, der noch bei 
Wellen von 43500, 8200, 945 u. 120 m LSnge den fiir einen konatanten Strom 
giiltigen W eit beibehalt, wachat zu Behr hohea Werten an, wenn man zu Wellen- 
liingen gleich 31, 9,50, 8,80 u. 2,40 m ftbergeht. Der Grund daftir Hegt aber nicht 
im Elektrolyten, yielmebr in einer Verringerung der wirkaamen Elektrodenflache. 
Die Erscheinung tritt klarer heryor in folgender Anordnung: ein 6 cm langer u.
0,9 mm dicker Cu-Draht wird in eine koaiiale Rohre (1 cm Durchmesaer) mit an
gesauertem W. gebracht; der Wideratand deB SyatemB war bei 8200 m unmeBbar 
klein, bei 3,80 m gleich 4,3 Ohm; nach einem Durchachneiden dea Drahtes im Innem 
der Rohre aprang der Wideratand bei 8200 m auf 2,25 Ohm, der bei 3,80 m bloB 
auf 4,4 Ohm: bei sehr hohen Freąuenzen yerlaBt der Strom den metali. u.,verbreitet 
sich im elektrolyt. Leiter. Um diese Fehlerąuelle auszuschJieBen, eraetzte Vf. die 
metali. Elektroden durch zwei hohle Bogenlampenkohlen, die Elektrolytzelle durch 
zwei koaiiale Glasrohren, dereń Achse mit der yon Kohlen zoaammenfiel, u. die 
den Elektrolyten nur im ringformigen Raum zwischen den Robren enthielten. Der 
Wideratand diesea Syatema erwies aich ais yon der Freąuenz (in oben angedeuteten 
Grenzen) unabhangig. (C. r. d. l’Acad. des Bciencea 178. 1520—22.) B ikerm an.

JameB C. P h ilip  und H enry B. O akley, Leitfćihigkeit und lonisation von 
Lósungen vvn Jodkplium in Nitromethan. Lsgg. von E J  in Nitromełhan wurden 
bei 0, 25, 40, 55, 70 u. 85° in Yerdunnungen bia V  ■=— 10000 bzgl. ihrer Leit- 
fiihigkeit unteraucht. Aua den erhaltenen ./l-Werten wurden die A  co-Werte ab- 
geleitet nach der Methode yon WA8HBURN (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 0 .  122; 
C. 1918. I. 1118); die so erhaltenen Kuryen weichen in allen Fallen um 1—3% 
nach unten yon denen aua A  u. c0,s bezw. e',,<6 erhaltenen ab (Tabelle im Original). 
Wie bei waa. Lsgg. ergibt aich auch hier, daB der Grad der lonisation mit atei- 
gender Temp. abnimmt. Der Temperaturkoeffizient . der Leitfahigkeit nimmt mit 
ateigender Verd. zu; er iBt fiir ‘/lao-n. Lsgg. ca. 0,013, fiir ‘/sso n- Lagg. 0,014 bis
0,015. Der Ionisationsgrad yon yerschiedenen Tempp. ist aua folgender Tabelle 
ersichtlich:

0° 25® 40° 55° 70° 85»
V  =  100 . . . 0,745 0,723 0,711 0,695 0,676 0,658
V =  800 . . . 0,921 0,917 0,913 0,910 0,907 0,897

39*
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(Journ. Chem. Soc. London 125. 1189—95. London, Imp. Coli. of Science and 
Techn.) H a b e r l a n d .

J . L ivingston E. M organ und 01ive M. Lam m ert, Die elektrische Leit- 
fahigkeit der Alkalihaloide in Acetophenon. In Lsgg. yon NaJ, E J, L iB r  u. LiCl 
in Acttophenon, das nach der friiher von den Vff. beacbriebenen Methode (Journ. 
Amerie. Chem. Soc. 46. 881; C. 1924. I. 2875) gereinigt wurde, wurde im Dunkeln 
bei 25° mit yerschiedenen Konz*. die elektr. Leitfahigkeit bestinr.mt. Die Lagg. 
yon LiCl folgen innerbalb der unlersuchten Konzz. (D. 1,0238 — 1,0240 im Vakuum) 
dem Maaaenwirkungsgesetz, dem die Lsgg. yon LiBr, NaJ u. K J nur bis zu Konrz. 
yon 0,007-n., 0,0005-n. bezw. 0,003 n. folgen. Fiir N aJ, das besonders stark ab- 
weicht, stellen Vff. in Anlehnung an die yon K r a u s  u. B r a y  (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 35. 1315; C. 1913. II. 2078) gegebene Gleichung folgende Beziehung 
fiir verd. Lsgg. auf: c y ,h _ Y =  24,82 X  10—4 +  0,140 X  (c y f 0>. Im iibrigen 
wurden folgende Konatanten bcEtimmt: fiir N a J  A 0 =  38,22, K  =  24,82 X  10~ 4 • 
fiir E J  A 0 =  37,52, £ = -5 1 ,6 5  X 10— fur L iB r A 0 =  39,60, E=*  0,92 X  10“ 4; 
fiir LiCl A„ =  40,00, K  =  0,0133 X  10—4. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46 
1117—32. New York, Columbia Uniy.) H a b e b l a n d .

G. Tammann und N. N ikitin , Uber die Pyrophoritat von Mtłallpuhern. Wenn 
der Yerlust der Pyrophoritat, den Metalle bei hoheren Tempp, erleiden, durch Zu- 
sammenaintern der Teilchen des pyrophor. Pulyers oder durch eine Rekrystallisation 
bedingt iat, so iat zu erwarten, daB ein Umriihren dea Pulyers die Temp. des Ver- 
schwindens der Pyrophoritat erniedrigen wird (ygl. Tammann u. M ansuri, Ztschr. 
f. anorg. u. allg. Ch. 126. 119; C. 1923. II. 707). — Fe, aus Eisenoialat durch
H, bei 370—530° reduziert, war pyrophor., das bei 536—660° reduzierte normal; 
erfolgte die Red. bei Umriihren des Salzes, so waren die schon boi 370—400° er- 
haltenen Prodd. meist nicht pyrophor. — N i wird ohne Umriihren bei 350—370° 
pyrophor. gcwonnen, bei 392—420° nicht pyrophor,; das Umriihren hebt die Pyro
phoritat schon auf, wenn die Red. bei 330—365° durchgefiihrt wird. Der Ausfall 
der Pyrophoritat ist bei kleineren Pulvermengen deutlicher. Die nicht pyrophor. 
Pulyer hatten Durchmesser yon 0,2—0,8 /x. — Die Tempp. des Verlustes der Pyro- 
phorit&t liegen bei Fe u. Ni in denselben Gebieten, wie die Tempp., bei denen die 
durch eine Kaltbearbeitung geanderten Eigenschaften dea Metalla aich wieder her- 
stellen. — Die Pyrophoritat ist eine Folgę der stark entwickelten Oberflaehe: bei 
Beriihrung mit der Luft wird die Oberflaehe von Fe u. Ni sofort osydiert; die 
wahrend dieser Oiydation freiwerdende Warmemenge steigert die Temp. des 
Pulyers. Wenn die Oberflaehe groB, die zu erhitzende M. klein ist, so wiid 
die Entflammungstemp. erreicht. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 135. 201—04. 
Gottingen) B ik e b m a n .

G. H. W est, Bildwng von KoncLcnsationiringen bei der Explosion von Wasser- 
ttoff und Luft. Yf. bringt eine Photographie der beim Yerbrennen eines H,-Luft- 
gemiacbes in einem Reagensrohr period, auftretenden Ringe kondensierten Wassers; 
er bringt dieae Eracheinung mit der yon D ix o n  beobaehteten Oazillation der 
Reaktionsflamme in Zuaammenhang. (Naturę 113. 712. Bedford.) F r a n k e n b u r g e r .

E. D. Eastman, A. M. W illiam s und T. F. Yonng, Die spetifischen Wdrmen 
eon Magneiium, Calcium, Zink, Aluminium und Silbtr bei hohen Temperaturen. (Vgl. 
E a stm a n  u . R o d e b u s h , Journ. Americ. Chem. Soc. 40. 489; C. 1918. II. 340.) Die 
Meaaungen wurden in einem gewohnlichen Cu-Calorimeter mit einem Wideratands- 
thermometer ausgefiihrt. Die Tompp. der erhitzten Metalle wurden mit einem 
Thermoelement bestimmt. Gemeasen wurden die „Gesamtwarmen“ h der Metalle 
zwisehen 201 (Calorimetertemp.) u. Tempp. iiber 100°, daB sind die in cal pro Mol 
ausgedruckten Warmemengen, die bei AbkUhlen der Metalle yon der Temp. t auf 
20° frei werden h lafit sieb durch eine Gleichung der Form h — a - \-b ł- \-c t '> dar-
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Btellen, wobei a, b, c Konstanten aind, die fiir jedes Metali empir. bestimmt wurden. 
Die gemessenen Werte fiir h weichen yon denen aus dieser Gleichung berechneten 
um weniger alB 0,5 % ab. Fur Ca wurde bei 400° ein Umwandlungspunkt gefunden, 
an dieser Stelle iat die Geaamtwarme-Kurve unatetig. Die UmwandlungBwarme 
wurde zu 100 +  25 cal pro Mol. bestimmt Dagegen wurde fiir Zn  kein Um- 
wandlungapunkt gefunden, eB eziatiert alao nicht, wie yon WtłST (vgl, Ver. deutseh. 
Ing. Forachungsarbeiten Nr. 204. [1918]) angegeben, in 2 Formen. Aus den Weiten 
fiir h ergeben sich die epezif. Warmen Cp =  dh/dt =■ b -f- 2f, welche fur ver- 
Bchiedene Tempp. in folgender Tabello dargestellt sind:

Temp. Mg Ca^ Al Zn Ag

100° 6,26 6,51 _ 6,16 6,21 6,17
200 6,52 6,93 -- 6,42 6,52 6,32
300 6,78 7,34 -- 6,68 6 82 6,48
400 7,04 7,76 7,22 6,95 7,12 6,63
500 7,30 — 7,32 7,21 — 6,78
600 7,57 — 7,52 7,47 ' — 6,93
700 --- — — — — 7,08
800 --- — — — — 7,24
900 — — — — 7,39

Fiir Ca weichen die Ergebnisse um ca. 10% von denen bei niederer Temp. von 
E a st m a n  u . R o d ebtjsh  (1. c.) erhaltenen ab. Obgleich es moglich iBt, daB die 
/9-Form gemessen ware, glauben Vff., daB in den friiheren Unterss. ein Irrtum 
yorliegt. (Jo u rn . Americ. Chem. Soc. 46. 1178—83.) JOSEPHY.

E. D. Eastm an, A. M. W illiam s und T. F. Young, Die fhermische Energie von 
Elelctronen in Metallen. (Vgl. yorat. Eef.) Die fiir eine Reihe yon Metallen yon 
yerachiedenen Forschern bestimmten speeif. Warmen cp bei hohen Tempp. werden 
tabellar. zueammengeatellt u. krit. yerglichen. Bei Priifung der Abhangigkeit des 
Auadrucka Cr — C„ yon der Temp. oberhalb yon 0° zeigt sich, daB die empir. 
Gleichung Cp — Cv =  k T  diejenigen Daten, die gepriift werden konnten, innerhalb 
der Fehlergrenzen wiedergibt. Die Kurven, deron Absziase log 7l/d (0 iat die fiir 
jedes Metali charakt. Temp., bei der Cv =  3 iJ/2) u. dereń Ordinate Cv ist, aind 
gezeichnet, sie gehen bei hohen Tempp. fur die yerachiedenen- Metalle sehr weit 
auseinander. Fiir alle Metalle, fiir welche Daten yorliegen, erreicht Gv Werte 
groBer ais 3 B, u. wahrscheinlich wird es iiberhaupt fiir alle Metalle ao sein. Die 
Abweichung yon Cv yom regularen Wert hśingt jedenfalla wenigstens zum Teil yon 
der Anzahl der freien Elektronen u. den Differenzen der Energieniveaas, welche 
Elektronen in period. Bewegung annehmen konnen, ab. Diese GroBen beBtimmen 
auch den elektropositiyen Charakter der Metalle. Dieser Zuaammenhang wird ais 
Stiitze der Hypothese angesehen, daB die Abweichung der 0,-Werte durch die 
Ggw. lose gebundener Elektronen in den Metallen yorursacht wird, u. daB bei 
hohen Tempp. diese Differenz annahemd ein MaB der durch die Elektronen abaor- 
bierten therm. Energie iBt. Die Erklarung, daB die Abweichung der <7„-Werte fur 
Metalle yon 3 B  mit der Abweichung der Atome von einfachcn harmon. Bewegungen 
zusammenhangt, wird ais fiir nicht alle Tempp. geltend zuriickgewiesen. (Journ. 
Americ. Chem, Soc. 46. 1184—96. Berkeley [Cal.].) J o s e p h y .

A s. K o llo ld c h e m le .

W olfgang Pauli, Neuere Untenuchungcn iiber den Aufbau, der Eolloide. L 
Vf. legt am Beispiel der Sole yon Al(OH)a, ZrjOH)*, Fe (OH), und Ae,S„ die 
Ladungs-Yerhaltniase der kolloiden Teilchen dar. Er weist das Auftreten von 
kleineren Bausteinen der kolloiden Teilchen nach, dereń jeder zu gewissen Teilen
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dissoziiert ist, wodurch das Teilchen eine Ladung erhalt. Bei den Hydroiydsolen 
hat man es mit Cl-Abspaltung, bei den Sulfidaolen mit HAbapaltungen an der 
auBeren Schicht der Teilchen zu tun. Daa Altern kolloider Systeme beruht in 
erster lanie auf einer Komplexaufspaltung der Solteilchen. (NaturwiaBenachaften
12. 421—429. Wien.) v. H a h n .

Sven Odón und Gosta K ohler, ExperimenteUes zur Theorie der rhyłhmischen 
Banderungen. YeranlaBt durch die Beobachtung HAT8CHEK8, daB die Sehichtungen 
biBweilen von der Beleuchtung abhfingig und yon der Tatsache, daB bei der Messung 
der SedimentationBgescbwindigkeit oft p eriod . Storungen beobachtet werden, atellten 
Vff. Untera. iiber Sehichtungen an. Bereitet man durch ZuaammengieBen einer 
Lsg. von AgNO, mit einer mit Chromnitrat versetzten Lag. von KC1 eine SuBpension 
von Ag Cl und belichtet sie nach einigen Tagen Beifena im Dunkeln, bo bilden sich 
Sehichtungen. Diese bleiben auB, wenn das Glaa vor dem Belichten gescbiittelt 
w ird ;  die Geschwindigkeit der Sehichtbildung ist abhangig yon der TeilchengroBe; 
bei AgCl gentigen ais Belichtung einige Min. g ew ohn liches Tagealicht, bei AgBr 
eine Std., bei AgJ und TonsuapenBionen mehrere Tage intensiyes Sonnenlicht; die 
b la u e n  und v io le tte n  Anteile dea L ic h te s  aind am w irksam steD . Vff. w eisen  a u f  
einen moglichen Zusammenhang der Erscheinung mit der Elektronenemiasion hin, 
die a u f  den Aggregationazustand einwirken kann. (Arkiy for Kemi, Min. och Geol. 
9. Nr. 10. 1—4. Stockbolm, teehn. Hochsch.) v. H a h n .

Wo. Ostwald, Uber die Poty chromie organischtr Kolloide. Es gibt Farb- 
anderungen organ. Stoffe, die nicht auf Anderungen der Konst. zurttckzuftlhren 
Bind, js. B. die Farbanderungen des Kongorubins bei Zuaatz von neutralen Salzen 
(besonders von A1‘”), von Sauren u. Basen, die aamtlich daa Rot in Blau umachlagen 
lassen. Der EinfluB der Temp. u. derjenige von Schutzkolloiden (Hfimoglobin) zeigt, 
daB man es mit kolloidchem. Vorgangen zu tun hat. Die roten Lsgg. aind opt. 
klar, aamtlicbe blaue triibe; sie gehen nicht oder nur teilweiae durch Ultrafilter u. 
zeigen weder Diffusion noch Dialyse. Ahnlich verhalt sich Erica B. Auch bei 
anderen FarbatofFen', wie sie H a n t zsc h  zur chem. Erklarung der yerschiedenen 
Farbung herangezogen hat, acheint die kolloidchem. Erklarung die einfachere zu 
sein. Jene Farbstoffe yerhalten aich in festem Zustand opt. den Metallen ahnlich; 
daher liegt der AnalogieschluB nab, daB auch die Farbę der kolloiden Lsgg. wie 
bei den Metallen yon der TeilchengroBe abhangt. (Analea boć. espanola Fis. 
Quim. 22. 156—59.) W. A. R o t h .

P. E ona  und Fr. Lipm ann, T)btr die Wirkung der Verschiebung der Wasser- 
stoffionenJcomentration au f den I  lockungsvorgang beim positiven und negativen Eisen- 
hydroxydsol. Die Verss. zeigten, daB bei der Elektrolytflockung dea Fe,08-Sola 
m it abnehmender [HŻ] eine g e rin g e , aber d eu tlich e  SenBibiliBierung e in tr itt .  Die 
B eihenfo lge  der Anionen in der Flockung, der Hofmeiaterschen Reihe ahnlich m it 
beaonderem Heryortreten yon F  u. CNS, wird durch Anderung d e r [H'] Dicht ver- 
scboben, Nach aeinem  Yerh. gegen Elektrolyte gehórt das geeamte Sol in die 
Reihe der hydro p h o b en , demgemSB bleiben die beobachteten Erscheinungen h in te r  
der durch Verschiebung der [H-] am Gelatinesol yon L o eb  festgeatellten weit zu- 
rttck. Die Umladung dea Fe,Oj-SolB zeigte nur aehr geringe Abhangigkeit vom 
Siiuerungsgrade. (Biochem. Ztschr. 147. 163—73. Berlin, Uniy.) Sp i e g b l .

G. Bebifcre, t)bcr die Synłhese Jcolloider Micellen. Besonderer Fali der Silber- 
micellen. Die yerschiedenen elektr., mechan. u. chem. Methoden zur HerBt. kolloider 
Ag-Lsgg. werden besprochen u. auf die physikal. u. chem. Kompliziertheit der 
Ag-Micellen, welche kompleie Systeme yon Ag u. AgsO darstellen, hingewieaen. 
(Rev. gón. dea CoUoides 2. 105—10. 139—42) G e e n g e o s s .

G. Tammann und H. Diekmann, Ein Kennzeichen der Gasabgabe von puleer- 
fSrmigen KSrpern, Ein auf ein ziemlich feinea Pulyer aufgebrachter Hg-Tropfen
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sinkt infolgo aeiner Oberflachenspannung nicht unter; wenn die Pulyerteilchen in 
Bewegung gesetzt werden, dringt Hg in die nun groBer gewordenen Poren ein u. 
kann niedersinken. Diese Bewegung von Pulyerteilchen kann durch Erhitzen her- 
vorgerufen werden, wenn das Pulyer dabei Gase abgibt. Die Temp., bei welcher 
das Hg herunterfallt, nimmt mit der KorngroBe (0,2—0,001 mm) u. der Volumen- 
dichte des Pulyera zu. Fiir feinste Holzkohle betragt die Temp. 25°, Quarz 80°, 
Marmor 130°, Seesand 180°. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 135.194—96. Góttingen.) Bik .

Renó Dnbriaay, Uber die Capillaritatserscheinungen, die sich bei Gegenwart 
von Fettsauren und Alkalien an der Trennungsflache von Wasser und Benzin be- 
merkbar machen. (Vgl. D u b r is a y  u . P ic a b d , C. r. d. l’Acad. des sciences 178. 
205; C. 1924. I. 1161.) Nach den an Buttertdure, Isobutłersdure, Falerian-, Iso- 
valerian-, Capron-, Gaprin-, Laurin-, Myrisłin-, Stearm- , Arachin- , Neocerotin- u. 
Melissinsaure angestellten Unterss. miisBen die yon D o n n a n  (Ztschr. f. physik. Ch. 
31. 1899) bzgl. des „Donnanschen Phanomens" gcmachten Ausfiihrungen bestatigt 
werden; das Phanomen zeigt sich nur an den hohermolekularen Sauren, beginnend 
mit Laurinsaure. In Ggw. yon Viso‘n- NaOH, oder mit konz. NaOH +  NaCl findet 
jedoch auch bei den niedrigeren Sauren eine Erniedriguńg der Oberflachenspannung 
statt. (C. r. d. 1’Aead. des sciences 178. 1976—77.) H a b e b l a n d .

L. Gnrwitsch, Uber die Aktivitat der Oberflachenschioht von FlUssigkeiten. Ein 
zur Hfilfte in W. eingetauchter Krystall zeigt da, wo er aus dem W. herausragt, 
iiach kurzer Zeit eine EinkerbuDg. Losungsyerss. des Yf. yon Campher in W., u. 
Paraffin in CS, bezw. CC14 zeigen, daB die Auflosung von festen Korpern an der 
Oberflache yon Fil. ganz unabhangig yon Konyektionsstrómen irgendwelcher Art, 
energischer ais im Innem yor sich geht. Eine Erklfirung dieser Erscheinung bietet 
yielleicht die yan der Waals-Bakkerache Theorie, wonach die Oberflachenschicht 
eine kleinere D. ais die ganse Masse der Fl. besitzt. Kleinerer D. wiirde gr5Bere 
LosungBfahigkeit entsprechen. (Ztechr. f. phys. Ch. 109. 375—77. Baku, Uniy.) Ulm.

Ciarkę E. D avis, H enry M. Saliabnry nnd M. T. H arvey, Oberflachen
spannung von GelatinelSswngen. Krit. Wiedergabe der bisherigen Arbeiten iiber 
das Thema. Es wird mit dem Morganschen Tropfengewichtsapp. (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 33. 349; C. 1911.1. 1475) der EinfluB yon Konz., Temp., pH u. Alterung 
auf die Oberflachenspannung yon yorher filtrierten Gelatinelagg. ermittelt. Mit 
steigender Konz. wird das Tropfengewicht geringer. l% ig . Gelatinelsg. zeigt bei 
steigender Temp. Abfall des Tropfengewichtes bis 38°; yon hier an yerschwindet 
der TemperatureinfluB auf die Oberflachenspannung. Das Gleicbe gilt fur 3°/0ig. 
Lsgg., nur daB die Oberflachenspannung vor Erreichung des Minimums bei 38° ein 
Maiimum bei ca. 28° zeigt. Die interessante Tatsache, daB bei 38° der EinfluB 
der Temp. auf das Tropfengewicht yerschwindet, wird durch den Cbergang der 
Gelatine yon der „Gel“- in die „Sol“-Form bei 38° (D a v is  u . Oa k s , Journ. Americ. 
Chem. Soc. 44. 464; C. 1922. I. 1201) erklart u. ais ein neuer Beweis fur diese 
beiden Modifikationen des GlutinB betrachtet. pg beeinfluBt das Tropfengewicht 
wesentlich — starker bei unreiner ais bei durch Waschen bei isoelektr. Rk. ge- 
reinigter Gelatine — ohne daB aber regelmaBige Beziehungen aus den Kuryen er- 
sichtlich werden. Alterung ycranlaBt leichten u. regelmaBigen Abfall der Ober- 
flachenspannung (Ind. and Engin. Chem. 16. 161—63. New York, National 
Biscuit Co.). G erngboss.

H. Waatl, Ober die Oberflachenspannung von Saponinldsungen. Saponinę ver- 
schiedener Herkunft zeigen eine yerschiedene Beeinfluasung der Oberflaehenspan- 
nung durch Saure- oder Alkalizusatz; man kaun die Saponino aber nicht hiernach 
in eine Beihenfolge ordnen, da die Reihenfolge durch Veranderung der [H‘] ver- 
schoben wird. (Biochem. Ztschr. 146. 376—79. Wien, Uniy.) A, R. F. Hesse.
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F. E. B arte ll, Memlranpołentiale und ihre Beziehung zur anomalen Osmose. 
(Vgl. B a e te l l  u. C abpenter, Jourp. Physikal Chem. 27. 252; C. 1924. I. 463.) 
Anomale Osmose iat die Erscheinung, daB mit steigender Konz. des Losungsm. dio 
Osmose ansteigt, abfallt u. wieder ansteigt, so daB das Diagramm, welches die Be
ziehung Oamose zur Konz. darstellt, N-Form annimmt. Sie schlieBt yerstSrkte 
positive u. auch negatiye Osmose, d. h. Wanderung der FI. yon der konz. nur 
yerd. Lag. ein. Sie ist weitgehend vom Durehmesser der Poren der osmot. Mem
bran abhangig. Ea wird eine Theorie zur ErklSrung dea anomalen osmot. Effektes 
aufgestellt: 1. Ia  jedem osmot. System herrscht zuniichst die Tendenz zur normalen 
Osmoso. (Fl.-Strom von yerd. zur konz. Lsg.) Gieichzeitig kann aber ein durch 
elektr. Kiaftc yeranlafiter FL-Strom auftreten, der, wenn er in der gleichen Eichtung 
wie der normale osmot. wirkt, die positiye Osmose yerstarkt, wenn er cntgegen- 
geaetzt gerichtet ist, aie behindert, ja  in negatiye Oamose yerwandelt. 2. Zu beiden 
Seiten der semipermeablen Membran bildet sich durch yerschiedene Wanderungs- 
geschwindigkeit der Ionen ein Diffuaionspotential heraus, daa hier „Membran- 
potential" genannt wird. Ea wirkt wie das angelegte Potential bei der Elektro- 
osmose. 3. Innerhalb der Poren entsteht durch selektiye Adsorption eine elektr. 
Doppelachicht. Der den Porenwandungen anliegende fi. elektr. geladene Film 
wandort unter Fl.-Transport unter dem EinfluB des Membranpotentials in der 
Richtung entgegengeaetzter Ladung durch die Poren hindurch zur anderen Seite 
der Membran. 4. Ea wird ein kontinuierlicher elektr. Strom wiihrend des Fi. 
Hindurchtrittes durch die Capillaren yon einer Seite der Membran zur anderen 
angenommen, welcher durch daa Medium der elektr. Doppelachicht geht. Die 
Theorie beaagt also, daB das Innere, der Kern der FI. in den Capillaren, unter 
dem EinfluB n. Osmose flieBt, die den Porenwandungen anliegende, den Kern um- 
hiillende Schicht wandert aber unter dem EinfluB des Membran- u. Capillarpoten- 
tiales in gleicher oder entgegengesetzter Richtung. Es iat yeratandlich, daB die 
Porcnweite, yon welcher das GroBenyorhiiltnia zwisuben Kern und Hulle abhangt, 
die anomale Oamose beeinfluBt, desgl. Art u. Konz. der angewandten Elektrolyten, 
da yon diesen nach G u o t , (Jouro. Physical Chem. 9. 457 [1910]) die Dicke des 
Fl.-Filma der elektr. Doppelschicht abhangen soli. (Journ. Amer. Leather Chem. 
Assoc. 19. 265—78. Michigan, Uniy.) G e r n g r o s s .

Yukiyasu Terada, Versuche iiber die Bialysegtschwindiglceit verschiedener orga- 
nischer und anorganischer Sulstanzcn und die Beeinflusiung dersclben durch Sauren 
und Basen. Vf. yergleicht die Dialysegeschwindigkeit durch Pergamenthiilaen yon 
Thiokarmin (Na-Salz), MgCl„ Salicylsaure, Na- Oxalat, Pikrinsaure, Strychninnitrał, 
Pyridin-Cl, Glyłokoll, N H i-Oxalat, Pyridin-OE, Anilin-Gl, N H t-Acetat, Anilin- 
OH, CaClj, JStsigtdure, Na-Acetat, H^SO^ NaCl, Oxaltaurc, Strychnin-OB, EGl, 
Harnsdure, Ouanidin-Cl, NaOH, NHtCl, Ouanidin-OH, E N O t, ECl, N E S mit der 
yon NaCl. Im weBentlicben geht die Dialysegeschwindigkeit dem Diffusionskoeffi- 
zienten parallel; Abweichungen, besonders bei Stoffen mit schwer beweglichen 
Ionen, weisen darauf hin, daB noch besondere Krfifte yon Seiten der Membran 
hinzukommen. Die Rk. der FI. zeigt manchesmal recht bedeutenden EinfluB: die 
Dialyse der Anionen wird dwch Steigerung des pH, die der Kationen durch Ver- 
minderung derselben, beachleunigt. Die Frage dea Grundes der Beeinfluasung der 
Membran durch p B kann noch nicht sicher entschieden werden. Bei Farbstoffen 
geht die Anderung der Dialysegeschwindigkeit durch Veranderung des pjj mit 
Anderung der Adsorption parallel. Die in der Zeiteinheit durch eine Membran 
hindurchtretende Substanzmenge steigt in ihrem absol. W eit mit der Anfangskonz., 
ist aber relatiy zur Anfangskonz. yon dieser nahezu unabhangig. Die Dialyse
geschwindigkeit starker Sauren u. Basen wird ebenao wie die Diffusionageachwin- 
digkeit durch Zusats yon Neutralealzen beschleunigt. LaBt man 2 Elektrolyte mit
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getneinsamem einem łon gegeneinander dialysieren, so wird der Austausch yerlang- 
aamt, u. die Differenzen der Dialysegeschwindigkeiten, wie sie sieh bei der Dia- 
lyse gegen W. zeigen, werden mehr oder weniger ausgeglichen. (Zlschr. f. phys. 
Ch. 109. 199—222. Frankfurt a. M,, Theodor Stern-Haue.) Ulmann.

E aphael Ed. Lieaegang, Uber das Absetzen von Ton und anderen Sutpen- 
eioncn. Vf. teilt einige Beobachtungen Uber das Sedimentieren von feinkornigem 
Bariumsulfat (Blanc fixe) mit, das sich gewohnlich mit yollkommen schaifer Be- 
grenzung, d. h. ohne iiberstehende Trubung, absetzt, Stellt man das Bariumsulfat 
nicht wie iiblich mit einem geringen SulfatuberschuB, sondern einem solchen von 
Chlorbarium oder einem Zusats von Glycerin oder von Gelatinclsg. her, so bleibt 
lange eine Trubung iiber der Hauptmasse des sonst scharf abgegrenzten Hauptnd. 
bestehen; auch die Hohe der Sedimentation der Bariamsulfatndd. wird duich diese 
Zusatze beeinfluBt. (Sprechsaal 56. 513—14. 1923.) W e c k e .

EIroy J . M iller, Adsorption durch aktivierte Zuckerkohle. III. Nachweis der 
hydrolytischen Adsorption. (II. ygl. B a r t e l l  u M i l l e e , Journ. Americ. Chem. 
Soc. 45. 1106; C. 1923. III. 585) Eeinste aktiyierte Zuckerkohle bydrolyBiert die 
Salze organ. SSuren, indem die Saure yon der Kohle adsorbiert wird, das Alkali 
jedocb in Lsg. bleibt. Durch wiederholte Eitraktion mit Bzl. u. A uB schiitteln  der 
Eitrakte mit W. konnte die adsorbierte Saure der Kohle wieder yollstandig ent- 
zogen werden. Die ąuantitatiye Ąnalyse ergab, daB die adsorbierte Saure genau 
dem in Lsg. befiadlichen Alkali enfspraeb. Untersucht wurden folgende organ. 
Salze: C9SjC002Va, (CoHsGO0)t Ba, Na-Salicylat, Na-Succinat, K-Oxalał, Na- 
Acetat- Auch Salze anorgan. SSuren (NaCl, KCl, K N O a, E i SOi) werden in gleicher 
Wei8e hydrolyt durch Zuckerkohle gespalten. Vorteilhaft werden diese letzteren 
Yerss. ausgefiihrt, indem mao durch Perkolieren dafiir sorgt, daB die Alkalikonz. 
moglichBt gering ist. Die anorgan. Sauren konnen auch hier wieder durch Bzl. 
der Kohle entzogen werden; schneller gelingt das Ablosen jedoeh durch Behandeln 
mit sd. 0,02-n. NaOH. Die einmal benutzte Kohle kann durch Waschen mit W. 
u. Ausgliihen immer yon neuem yerwendet werden. (Journ. Americ. Chem, Soc. 
46, 1150 — 58. Eaat Lansing [M ich.], Agricult. Coli. Experiment Station.) H a b e r l .

J. Escher-Desrlyiferes, Mitreifien des Poloniums in nałriutnalkalitcher Losung 
durch verschiedene Stoffe. (Vgl. E s c h e b , C. r. d. 1’Acad. des sciences 177. 172; 
C. 1924. I. 630) Aus Na-alkal. Lsgg. von Polonium wird dieBeB in gleicher Weise 
durch ein unl. Hydroiyd wie durch Tierkohle mitgerissen. Fiir eine gegebene 
Menge des Adsorptionsmittels ist die Menge des mitgerissenen Poloniums allein 
abhangig yon der Anzahl der yorhandenen Na-Moll. in der Mischung. Die mit- 
gerissene Menge (X) laBt sich auf Grund yon Verss. mit Fe(OH)0 durch folgende

a
empir. Formel augdriicken: X  =  —r  eon. Hierin bedeutet: wt-Menge des Ad-

tn
Borptionsmittels, k eine za bestimmende Konstantę, a eine von der Wahl der Ein- 
heiten abhangige Konstantę, u  hangt von der Natur des Adsorptionsmittels ab, u. 
kann zwei yersehiedene Werte je  nach der Normalitat (n) der Lsg. annebmen: 
cc fiir n <[ 9 u. a! =» 0,4 a  fur n 9. In schwach alkal. Lsgg. (0,1-n. NaOH) 
wird Polonium sehon durch Spuren einer fes ten Y erb. yollstandig mitgerissen. 
(C. r. d. l’Acad. des sciences 178. 1713—14.) H a b e r l a n d .

B. Anorganiscłie Chemie.
B. Cabrera und A. D uperier, Andcrung der diamagnetischen Konstantę des 

Wassers mit der Temperatur. Wahrend die diamagnet. Konstantę des W. bei 20° 
genugend genau bekannt iat (—7,200 X  10~TJ, widersprechen Bich die Angaben 
iiber den Temp.-Koeffisienten. Bei den Yerss. der Vff. befindet sich das W. in
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einem 5 mm weiten Qnanrohr, das innerhalb der Bohrungen eines Magneten elektr. 
geheist wird. Gemessen wird nach der Faradaysehen Kompensationsmethode mit 
leerem u. gefiilltem Rohr; der Temp -Koeffisient der Suszeptibilitat des Quarzea ist 
bis 130° Nuli. Das W. wird vor dem Vers. luftfrei gekocht u. durch Paraffin 
gegen Luftaufnahme gesehutzt. Iat ■/ die diamagnet. Konstantę, so ergibt aich der 
Temp.-Koeffizient aus der Interpolationsformel: — ==■ [1,63 -f- 0,0163 (i — 20)]-
10~4. Der Werfc ist also im Gegensatz zu den letzten Beobachtungen von PiCCABD 
u. von Ma b e k  negatiy. (A.nales soc. espanola Fis. Quim. 22. 160—67. Madrid, 
Lab. de Invest. fis.) W. A. R o t h .

H. B. Hachey, Die Bołation sehmelzendeń in Benzol suspendierten Eises. In 
Bespreehung einer Arbeit von A . A b t o m  fiber B. yon Hagel ist in den Science 
Abstracts darauf hingewiesen worden, daB Eis, in Bil. Buspendiert, rotiert. Yf. 
bestatigt dies u. stellt fest, daB die Geschwindigkeit der Rotation mit abnehmender 
Temp. des Bal. sinkt u. bei 0° gam yerschwindet. Die Erscheinung tritt auch in 
Gasolin, nicht aber in W. auf u. ist wahracheinlich auf das NiederflieBen des dicbteren 
Schmelzw. zurttckisufiibren, das infolgc der auf das Eis wirkenden unregelmaBigen 
Bewegung eine Drehung berbeifiihrt, besonders wenn das umgebende Medium 
erheblich geringere D. hat. (Journ. Franklin Inst. 197. 825—27.) Sf ie g e l .

J. Kasarnowflky, Tellurige Saure ais Base. (Vgl. Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 
128. 17. 1 3 0 . 140; C. 19 2 8 . III. 346. 1 9 2 4 . I. 144.) Bei der Unters. der Loslich
keit yon HfTeO, u. TeOt in HC1 yersehiedener Konz , durch analyt. Best. des 
Gesamt-Te-Gehaltes (bei TeO,) u. durch elektrometr. Best. der Konz. yon Te+ + + +, 
findet Vf., daB H,TeO, eine raschere Umwandlung erleidet ais TeO,. Die Te+ + + + - 
Konz. wachst bei steigendem Sauregebalt proportional der 4. Potenz der [H-]. — 
HjTcO* +  4H+ =  Te+ + + + +  3H ,0. — Weiter findet Yf [Te+ + + +]'[H-]‘ == 300 
(Bodenkorper H,TeOs) u. => 0,021 (Bodenkorper TeO,l; die T + + + + -Konz. in reiner 
gesatt. H ,Te08-Lsg. >=• 0,2.10 10, der LoBlichkeitswert yon H,TeOs == 0,3-10-6 .
H,TeOa gehort zu den achwSchsten Basen, die „scheinbare" Dissoziationekonstante 
Kb =  [Te+ + + +][OH- ]‘/[H,TeOa] =  1,5*10 40. Es wird hier die Eiistenz eines 
positiy geladenen Zentralatoms ais freies łon nacbgewieseD, was fiir die Saure- 
theorie yon K ossel Bpricht. Die maiimale Arbeit der Rk. [H,TeOs] =  [TeO,] -f- H ,0 
bei 18’ berechnet aich zu 5550 ±  500 cal. H,TO, muB bei allen Tempp. unter- 
halb der krit. Temp. des W. labil sein. (Ztschr. f. pbysik. Ch. 1 0 9 . 287—301. 
Moskau, Karpow-Inst.) Ulmannn.

H ildyard  John E glin ton Dobson und Irv ine  Masson, Die Aktivitat von 
Wasser in Salzsaure. Dnter der Aktiyitat yon W. in wss. Lsgg. wird der Grad 
yerstanden, zu dem es wie reines W. wirkt. Inbesondere kommt in Betracht das 
Yerh, bei bydrolyt. VorgSngen, z. B. der Inyersion yon Rohrzucker, das Losungs- 
yermogen fiir Stoffe,' die mit der ersten gel. SubBtanz nicht reagieren u. der Par- 
tialdruck des W. iiber der Lsg. Ais Kriterium wurde die dritto Eigenschaft be- 
nutzt. Der Dampfdruck wurde nach der Stromungsmethode ermittelt u. gleichzeitig 
ungefahre Bestst. fiir den der HC1 ausgefuhrt fiir Konzz. der HC1 yon 0—10,5 n. 
Die Ergebnisse stimmen bei Berechnung nach der thermodynam. Formel yon L e w is  
(Le w is  u . R a n d a l l , „Thermodynamics*1, New York 1923, S. 268) gut mit den aus 
Messungen der EK. yon N o y e s  u. E l l is  (Journ. Americ. Chem. Soc. 39. 2532; 
C. 1918. H. 599) erhaltenen uberein, ebenso mit den Werten yon B a t e s  u . K ir s c h - 
MAN (Journ. Americ. Chem. Soc. 41. 1991; C. 1920. I. 723) aus dem Partialdruek 
yon HC1. Yff. schlieBen aus den Ergebnissen, daB der Wasserdampf sich nicht 
yon dem aus reinem W. entwickelten unterscheidet, dagegen das „unyerbundene" 
W. der Lsg. sich in einem anderen Zustand befindet, ais in reinem W., yerursacht 
durch gegenseitige Einww. nicht stochiometr. Art. In Betracht zu ziehen sind mole- 
kulare Adhasionskrafte, polare Orienderung zwisehen W. u. HC1 u. elektr. von
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den Ionen ausgehende Krafte. (Journ. Chem. Soc. London 125. 668—76. London, 
Univ.) Herter.

Georg Kasener, tJber die katalyłische Oxydation des Ammoniaks zu nitrosen 
Oasen und zu Salpetersawe. Beitrag zur Kenntnis der WirJcutig von Katalysatoren. 
Bezugnehmend auf dłe Arbeit yon Neumann u . Rose (Ztschr. f. angew. Ch. 33. I. 
41; C. 1920. II. 685), in der ais die besten Katalysatoren bei der Uberfuhrung von 
NH, in Stickstoff-Sauerstoffyerbb. P t oder Fe,O, in Kombination mit Bi feetgestellt 
werden, kommt Vf. zu der Frage, ob es nicht móglich wfire, durch einen neuen 
Katalyaator u. bei Anwendung bloBer Luft anstatt wie bisher NO oder NsO, ais 
Hauptprod. der Oiydation NO, zu erhalten, ferner die Kondensation der Stickoiyde 
mit Hilfe yon W. u. Luft zu HNO„ zu yereinfachen u. die Auabeute der Technik 
von etwa 800/0 wie bisher auf nahezu 100°/o zu steigern. Auf friiher gemachten 
Beobachtungen (Arch. der Pharm. 251 596; C. 1914. I. 1122) fuBend, stellte Yf. 
einen Katalysator her, der aus 1 Atom Pb, 1 Atom Mn, 2 Atomen Erdalkalimetall 
u. so yiel O (theoret. 7 Atomen) bestand, daB damit die B. yon metableisaurem u. 
manganaaurem Erdalkali moglich ist, u. dessen Anwendung bei der NH„-Oxydation 
mit Lufc zu dem gewiinBchten Ziele gefiihrt bat. Der ais Nitroxan bezeichnete 
Katalysator wird am beBten aus einer Miachung von hochprozentigem Ba-Ortho- 
plumbat u. Mn O,, die beim Erhitzen an der Luft in eine Verb. BaPbO„ ■ BaMn04 
iibergeht, dargestellt. — Vf. unterauehte das N itro x a n v e rf ., d. b. die katalyt. 
Wrkg. deB Nitroxans bei der NH„-Oxydation durch Luft, an eine Reihe von Verss., 
die bei hoherer (iiber 500°) u. bei niedriger Temp (250—450°) durchgefiihrt wurden. 
In eraterem Falle eDtatand in der Hauptsache HNO,, die an kalten Stellen des 
Katalysators ais Ba(NO,)2 gebunden war, u. nitrose Gase, dereń Gehalt an NO, 
gegeniiber dem an NO umeo mehr zunimmt, je  naher die Betriebstemp. an die 
Zers.-Temp. des Ba(NOs), heranreicht. — Bei niedriger Temp. wurden die Verha.lt- 
nisse eingehender studiert. Der Rk.-Verlauf wurde am O,-Gehalt der Reaktions- 
luft yerfolgt. Erat wurde eine kontinuierliche B etriebsw eiB e in 2 Perioden ange- 
wandt: bei etwa 260—450° wurde die sich bildende HNO, auf den Katalysator ala 
Ba(NO„), fiiiert, dann bia 700° erhitzt u. abgetrieben. Wahrend der eraten Periode 
anderte der Katalyaator nur seiten aein Aussehen, nach der zweiten lieB seine 
Wirkaamkeit nach, da das hohe Erhitzen sich ais sch&dlich erwiea. Um letzteres 
zu yermeiden, wurde daa im Katalysator enthaltene Ba(NOs), durch Waschen mit 
W. entfernt. DaB Ba(NO,), bildet mit den Komponenten dea Nitrozana einen ein- 
zigen Kómplei u. kann bis zu 15% des Nitrosangewichtes aufgespeichert werden, 
durch Hinzufiigen yon Ba(OH), eogar liber 25°/o. Daa yerbrauchte Ba des Kataly
sators kann durch Ba(OH), eraetzt werden, u. nach dem Entwassern im Luftatrom 
gewinnt der Katalysator seine yolle Oiydationskraft wieder. Seine Zus. erwieB sich ais 
sehr wichtig fiir die Ausbeuten u. der Vf. stellt, gestutzt auf den Nachweis, der 
bei der Katalyse auftretenden ZwiBchenkorper, eine Theorie iiber die Wirkungs- 
weise dea Nitroiana ala Katalyaator bei NH,- u. NO-Oiydationen auf u. stellt auch 
das Optimum des Verhaltniaaes seiner Komponenten feat. Im Verlauf der Rk. 
nimmt Yf. folgende Yorgange an:

1) B a < g > P b < g |  +  NHS =  B a < g > P b < g g H‘ONE, .

O
^OH H O j ^  0^ Ro

(2) HNOs +  2 (BaO,Pb • Ba • MnOs)
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,0  -  M n = 0
3) 2 HNO, +  2 BaMnO, =  Ba(N08), +  H ,0  +  Ba< > 0

\ 0 - M n = 0
4) B a<Q >Pb*B a<Q >M n : O +  O, =  B a < g > P b Ba<Q > M a : O

[|
O—j... ....•;....... O

5) B a < S > P b  +  B a< 9> M n : O - f  2H ,0  =»
6 b 

fregeneriertes W .-haltiges N itro ian .)

(B a < g > P b < g g  +  g g > M n < g > B a )
O

(Ztschr. f. augew. Cb. 37. 373—82. Munster i. W.) Kunau.
F. Bascług1, Oxydation des Hydroxylamins. Die Oxydation des NH^OH mii 

KMnOt ist von vielen SuBeren Bedingungen abhangig, welche den Vorgang za 
einem hochst komplizierten gestalten, so besonders von der Eon*, des Oxydations- 
mittels; darum wurde dieses yon yornherein im OberschuB angewandt, u. dieser 
dann zurlicktitriert. Da auch die Geschwindigkeit, mit der KMnO* zur NH,OH- 
Lsg. gegeben wurde, yon EinfluB auf die Bk.' ist, so muBte stets NH,OH zur 
KMn04-Lsg. gefiigt werden. Aus einer Eeihe yon Yerss., in denen zu je 50 ccm 
Vi0-n- KMnO, yerschiedene Mengen Vio-n< H ,S04 (1 bis 4 ccm) u. Vio'n- NH,OH 
(2—8 ccm) zugesetzt wurden, ist ereichtlich, daB auf 1 Mol. NH,OH ungtfahr 
5 OH-Gruppen yerbraueht werden. Das wurde der B. eines Korpers von der Zus. 
NO, entsprechen, das bekannte Stickstoffdioiyd zerfallt aber in wss. Lsg. zu HNO, 
u. HNO,. Dieser Vorgang wird folgendermaBen erklait: ais AnfangBprod. der Oxy- 
dation wird Dioxyhydraiin (l.), ein leicht zersetzlicher Korper angenommen; daraus

L hX oh _  IL 0>n- n<8
entsteht das Bioxydiimid OH—N—N—OH, daraus Di»tićkoxyd 0 —N—N—O u. 
daraus ein Sticketofitetroxyd der Konst. (II.), worin der Stiekstoff so abgesatt. ist, 
daB KMnO* nicht mehr darauf einwirken wird. Dieses dritte isomere Stickatoff- 
tetroiyd (ygl. S. 17) wird Orthosłick8tofftetroxyd genannt. Yerss., den Korper zu 
isolieren, schlugen fehl. Die Zers. scheint der Gleichung:

5N,0* +  4HjO =  8HNOa +  N, 
zu folgen, doch wurde auch N ,0 gefunden. Wird die Oxydation dea NH,OH bei 
Ggw. yon mehr H,SO< (bis 16 ccm l/io*n0 yorgenommen, so werden auch rcehr ais 
5 OH-Gruppen (biB 5,5) yerbraueht. Unter diesen Bedingungen wirkt KMn04 teil- 
weise schneller, ais sich 2 HNOH-Gruppen zum Dioiyhydrazin yereinigen, u.”oxydiert 
diese zu HNO,. Eine yollatandige Oxydation zu HNO, ist mit KMnO* allerdings 
nicht móglich, das gelingt aber mit HC10, weil es mit groBer Geschwindigkeit 
einwirkt. Ein geringer UberschuB an NH,OH bleibt dabei unyerandert, u. der Rest 
ist yollstandig zu HNO, oiydieit, erst bei doppeltem NH,OH-OberschuB entsteht 
auch HNOj. — In alkal. Lsg. entsteht ein Korper yon der Oiydationsstufe des 
NO, den Thtjn (vgl. Monatshefte f. Chemie 14. 302 [1893]) Azoxyhydroxyl, H ,N ,0,, 
nennt, der aber nicht isoliert werden konnte. Nach VerBS. des Vfa. entsteht das 
Hydrat dieser Yerb., das TetraoxyKydrazin (HON(OH), nach: 2NH,OH +  6OH =  
(HON(OH),), -f- 4HjO. Beim Ansauern mit Mineralaaure spaltet sich N,(OH)4 in 
HNO,, NOH u. H ,0. Azooxyhydroxyl, H O -N ----- N —OH entsteht, wenn H ,N ,0,

X " -0 -"
mit J-t)berschuB langere Zeit in essigaaurer Lsg. steht, das durch KMn04 zu N ,0 , 
weiteroiydiert wird. — Ferner wendet sich Vf. gegen K u rten ack eb  u Neusseb 
(ygl. Ztschr. f. anorg. u. allg. Cb. 1 3 0 . 199. 131. 27; C. 1924 . I. 944. 1336), die
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aowohl Thum ais auch Vf. falach zitieren. Zur Richtigstellung betont Vf. noch- 
m ala , daB bei Osydation in ad. Lsg. kein NO, in k. Lag. keine HNO, entateht. 
Bei Oiydation mit NaOGl iat starkę Gasentw. zu bemerken. Neben viel N ,0 ent- 
wickelt aich etwaa N,. Aus dem 10. Teil dea NH,OH entsteht HNO,, in aaurer 
Lag. HNOs. Bei Zusatz yon v erd . NaOCl entweieht reiner Ns. Die Oiydation 
mit NaOCl gebt jedenfalla nur balb ao weit wie die mit KMn04, u. iat yon einer 
Erhohung der Temp. begleitet. Die HNOH-Reate spalten sich daher groBenteila zu 
N, u. HjO, oder sie oiydieren sich weiter zu ONH, daa hier zum eraten Mai in 
alkal. Lag. yorkommt. — In essigsaurer Lag. oder bei Ggw. yon NaHCOa wird 
NHaOH auch von Jod osydiort. Die Resultate fallen um 5—15% hoher aus, ais 
der GleichuDg NHaOH -f- 2 J  == 2H J +  NOH entapricht. Am Nachblauen laBt 
sich HNO, erkennen. Zur genauen Best. des NHaOH ist die Titration deB Jod- 
Oberschussea mit NaaS,03 daher nicht geeignet. Der Vorgang ist folgender: Jod 
o iy d ie r t  zum HN(OHj-Rest, woraus(HNOH), u . dann D ih y d ro B tick o iy d u l,

wird, diesea wird durch J a au NaO oiydierf, kleine Mengen geben auch in HaNaOa 
iiber, welche zu NO oder HNOa abspaltenden Korperń osydiert wird. — Ferner 
werden noch die Osydationen dea NHaOH mit KJO„ KBrO„ KCIO, u. die Einw. yon 
K-Peraulfat KS04 auf Hydroiylaminsulfat beachrieben. (Schwefel- u, Stickstoff- 
Studien 1924. 163—87. Sep. v. Vf.J J o s e p h y .

F. R aichig , Oxydation des Hydrazins und seiner Sulfosauren. N ,H t eignet 
sich ais Urtitersubatanz sowohl zur Einatellung yon Alkaliłsgg. ais auch fiir Jod- 
lsgg., yon denen ea glatt zu Na oxydiert wird. A ub schwacher HC1 umkrystalli- 
aiertes Hydrazinaulfat wird bei 100° getroeknet. Eine gewogene Menge wird bei 
Ggw. yon Metbylorange ungel. mit NaOH titriert. Am Umschlagpunkt, bei dem 
die Rk.: 2NaH4HaS04 -f- 2 NaOH —>  (NaH4V H ,S 0 4 +  NaaS04 +  2H aO beendet 
iat, wird etwas NaHCO„ zugesetzt a. bei Ggw. yon StSrkelsg. mit Jod weiter 
titriert. Bis zur Blaufarbung wird 4mai so yiel V10-n. J  gebraucht ais yorher 
7l0-n. NaOH. Fast alle Oxydationamittel wirken auf NaH4 in deraelben Weiae wie 
Jod. Eine AuB nahm e maeht nur KMn04 in saurer Lag., u. bei Einw. yon Bromid- 
Bromat in Baurer Lsg. auf groBen NaH4-t)berBchuB entstehen geringe Mengen HN,. 
Bei Oxydation mit KMn04 in h. schwefelaaurer Lag. entsteht (NH4),S04 u. zwar 
weniger, ala der Halfte dea aDgewandten NaH4 entepricht (vgl. P e t e e s e n ,  Ztachr. 
f. anorg. u. allg. Ch. 6 . 1 [1894]), daneben entatebt N, u. HaS04. Vf. gibt folgende 
Erklarung fiir die B. von NHS bei diesem Vorgang: aua H,N—NH, entsteht ein 
unbestandiger Korper HN—NHt , Imidamin, der sich tmter Aufnahme von W. in 
Stickstoffhydrat HNOH u. NH, Bpaltet. Bei Anwendung yon KMn04-t)berachuasen 
in der Kaltc werden auf 1 Mol. NaH4 fast 2 OH-Gruppen yerbraucht. NtO wurde 
nicht unter den Ozydationaprodd. gefunden. Es acheint, ala greife das KMn04 nur 
an einer Seite des NaH4 an, an der anderen bildet HaS04 ster. Hinderung, denn 
gebt man yon Hydrazincblorid aus u. oiydiert mit KMn04 in aalzaaurer Lsg., so 
werden beinahe 3 OH-Gruppen auf ein NaH4 gebraucht, bei gcoBerem HC1- Zuaatz 
sogar mehr ais 3.

Eydrazinmonosulfosaures K, H,N—NHSO,K, reagiert in esaigsaurer Lsg. oder 
mit NaHCO, mit Jod ebenso wie Hydrazin. Bei Einw. yon KMn04 in alkal. Lsg. 
trat Na-Entw. ein, bis zur yollstandigen Zera. wurden 2 OH-Gruppen yerbraucht, 
der Riickstand enthielt den Sulfogehalt in Form yon SOa. Hier ist zuerst 
HN—NSO,K, diimidomonosulfosaurcs K entatanden, daa aich in Na u. KHSO, 
Bpaltet. Hydraiinditulfosaure entsteht bei der Einw. yon Chloraulfonsaure auf 
N,H4H,S04 bei Ggw. yon Pyridin. N2Ht(SOtK)a■ HaO iat in k. W. sl., gegen Oxy- 
dationsmittel ist ea ziemlich bestandig. Seine Konst. ist s. KSOa‘NH*NH-SOaK. 
Mit KOH entwickelt sich reiner Na; NaHa(SOaK)a 2KOH =  N, -f- 2K,SO, +
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2H ,0. Wahrscheinlich werden die Sulfogruppen durch Hydroxyl erBOtzt, u. es 
entsteht piimar (HNOHj,, welches schnell in Na u. H ,0  zerfallt. (Schwefel- u. 
StlckstofF-Studien 1924. 188-200. Sep. v. Vf.) J o s e p h y .

F. Rasohig, Ozydation der Sticksłoffmassentoffsdurc. Ober die Oxydation der 
NaS  mit Jod vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 48. 2088; C. 1916. I. 89, mit NaOCl 
vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 41 4194; C. 1909. I. 257. N8H wird in alkal. u. 
neutraler Lsg. durch KMn04 gar nicht angegiiffen. In schwefelsaurer Lsg. findet 
langsam Oxydation statt, u. z war scheint die Rk. der Gleichung:

N,H +  2 OH =  N8OH - f  H ,0 
zu folgcn, denn bei der Rk. von 100 ccm l/io'n- K-Mn04 mit 4 ccm 10-n. HaS04 u. 
3 ccm 1-n. NsNa-Lsg. wuiden auf 1 N,Na rund 2 OH-Gruppen gebraucht. Die 
Analyse des entwickelten Gases ergab, daB neben der oben genannten Rk. ein 
Teil der N8H nu N, oxydiert wird, dieses rerfSllt u. bildet Ng-Molekiile. N t OH, 
das Wasserstoffbypoarid genannt werden konnte, besitzt ahnliche Eigenachaften 
wie HCIO, aus KJ macht es langsam J  frei. Dadurch wird bei Best. des uber- 
schiissigen KMnO, durch Titration des frei gemachten Jods mit Na,Ss0 3-Lag. Nach- 
blauen yerursacht. NsOH zers. sich nach einigon Minuten in Os u. yielleicht NSH. 
Je grSBer der OberschuB des angewandten KMn04 ist, desto mebr N8OH entsteht, 
doch wird eine yollstandige Oiydation zu NaOE niemals erreicht. LaBt man die 
Oxydation des NaH mit KMn04 in borsaurer Lsg. bei N8Na-OberschuB vor sich 
gehen, so tritt ais Oiydationsprod. auch HNOa auf. Das wird durch Oiydation 
eines Teils der N,H zu (I.) u. schlieBlieh zu (II.) erklart, das N, ais Gas abspaltet,

N \  /O H  / 0H
I. || > N <  II. | ) N f O

wobei HNOa zuriickbleibt. Wird statt mit Borsaure mit einem CO,-Strom ge- 
arbeitet, so kryetallisieit nach Filtration des MnO, u. Zusatz yon etwas Na-Acetat 
sogar KNO, aus, Dieselbe Rk. findet auch in schwefelsaurer Lsg. statt, HNO„ 
lfiBt sich darin in der ublichen Art nachweisen. (Schwefel- u. Stickstoff-Studien 1924. 
201—12. Sep. v. Yf.) J o s e p h y .

F. Raschig', Beduktion der Sticksto/fwasseriłoffsdurei Durch saure Reduktions- 
mittel, wie SnCl, u. HJ, wird N 3 H  zu NHS +  N, red. Sehwachere Reduktions- 
mittel wirken langsam oder gar nicht. NaHSOa wirkt in der Kalte gar nieht ein, 
nach 30std. Erwarmen auf 100° enthielt das Gemisch Sulfit, das nach Zusatz yon 
Na-Acetat mit einem BaCl,-tłberschuB yollstSndig gefallt wurde, ferner Amidosulfo- 
saure, denn es gab nach Zusatz yon NaNO, u. HC1 Sulfatrk., u. etwaa NHa, aber 
kein N,H4. Die Rk. wird im wesentlichen durch die Gleichung:

NaHSO, +  N„Na +  H ,0  =  NH,S03Na +  N, +  NaOH 
wiedergegeben, doch hatte sich weniger N, entwickelt, ais sich nach der Gleichung 
berechnet. Vf. yermutet daher, daB sich nebenher auch die Rk.:

2NaHSO, +  N,Na +  H ,0  «  NatS,Oe +  NHa +  NaOH 
abspielt. Na,S08 u. alkal. SnCl,-Lsg. sind ohne Einw. auf N,Na. Bei der leb-
haften Einw. yon Al-GrieB oder -Blech bei Ggw. von Alkali war auch N,H4 unter
den Redaktionsprodd., NH8 war Bchon am Geruch zu erkennen. Die Analyse ergab, 
daB 1/l des angewandten N,Na unangegrifiFen blieb. - Auf 1 Mol. des red. NsNa 
batte sich 1 Mol. NH, gebildet. Es wird angenommen, daB die Red, zunachst der
Gleichung N,H -j- H, => N, -f- NHS folgt, dann weitergeht nach:

N,H +  3H, =  NB, +  N„H4, 
doch wurde bedeutend weniger N,H4 gefunden. Bei rascher Red. (4 Stdn.), die 
durch Anwarmen mit lauwarmem W. bewirkt wurde, bestand das entwickelte Gas 
zu 50% aus H, u. 50°!,, N2. Yf. halt es fiir wahrscheinlich, daB der ganze ent-
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stehende N, aofort zu Diimid red. wurde, welches dann zum groBten Teil in N, -f-
H, zetfiel; nur ein kleiner Teil (bis zu '/,) entging dem Zerfall u. wurde zu N,H4 
reduziert. Die gegebenen Analyseniiberaichten passen in Anbetracbt der durch die 
vielen Einzelbestst. sich hiiufenden Analyaenfehler zu diesem Reaktion sachema. 
(Schwefel- u. Slickstoff-Studien 1924. 213—20. Sep. v. Vf.) J o s e p h y .

B. J . Lang, Die Beinigung von Helium. (Vgl. Mo L e n n a n  u. S h e u m , Proc.
TranB. Koy. Soc. Canada [3] 16. Sekt. III. 181; C. 1923 III. 104.) He wurde von 
N, u. H, befreit, vgl. Abb. der App. im Original. Der Grad der Unreinheit wurde 
durch Best. der D. gemeaaen. Entfernung von O, wurde durch Abaorption des 
Gaaea von Holzkohle bei fl. Luft erreicht. Der Gehalt an H, wurde aus der 
Volumenabnahme des Gaaes, nachdem es bei 400° iibor CuO gestromt war, be- 
stimmt. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] 17. Sekt. III. 181—88. 1923. Toronto, 
Univ.) J o s e p h y .

H. Auatin Taylor, Die Bildung von Phosphorpentachlorid aus Phosphor- 
trichlorid und Chlor. Vf. sucht zu zeigen, daB die B. von PClb aus PC1S u. Cl, 
eine unkatalysierte Rk. ist, die bei Abwesenheit von W. u in der Gasphase Btatt- 
findet. Es wurde untersucht, ob die Ausbeuten an PCJ5 yerschieden waren, wenn 
cs an einer typ. polaren Oberflache, Glaa, oder an einer typ. nichtpolaren Ober
flache, Paraffinwachs, gebildet war. Dabei ergab sich, daB die Rk. zwiachen 
trocknem PCI, u. C), in trocknem N, in beiden Fallen gleich yerlauft. Da also die
Polaritat der Oberflache keine Rolle apielt, u. die Rk. nicht durch einen Katalyaator, 
wie z. B. W. beeinfluBt worden ist, ao ist sie eine reine Gasrk. Das bei gleicbzeitigem 
Einleiten yon PCJ8 u. CJ, gebildete PC16 liefert einen iibersattigten Dampf, welcher an 
in dem GcfaB enthaltenem kondensierten PC16 ais eine weiBe Wolke niedergeBchlagen 
wird. Diese Wolkenbildung wird bei Ggw. von W. yollstftndig yermieden. (Journ. 
Physical Chem. 28. 510—13. Princeton [N. J.].) JOSEPHY.

G-. F ester und O. B rnde, Zur Eenntnis des Kohlenoxyds. (Vgl. Ber. Dtsch. 
Chem. Gea. 56- 2245; C. 1924. I. 146.) Pd, auf akt. Trager wie akt. Kohle oder 
SiO, niedergeschlageD, katalysiert den Zeifall des CO in CO, u. C schon unter.100°. 
Gieichzeitig setzt sich das CO, wenn W. yorhanden ist, zu CO, u. H, um. In 
Ggw. des Pd-Katalysators wird CO schon bei Zimmertemp. durch O, zu CO, oxy- 
diert. Die erwartete yorzugsweiae Osydation bei niedrigen Tempp. aus Miachungen 
mit H, trat dagegen dagegen nicht ein. Gegen V ,06 erwiea sich das CO jedoch 
bei ausreichendem Partialdruck ais das starkere Reduktionamittel. CO wird durch
V ,06 auch in saurer Lsg. langaam oiydiert. — Eine nachweiabare B. yon Athylen 
aus CO u, H, lieB Bich entgegen den Angaben yon Ob l o w  (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 42. 893; C. 1909. I. 735) u, fruheren eigenen Verss. (Festeb , BrennstofiF- 
chemie 2. 244; C. 1922. III. 960) nicht erzielen. (Brennstoffchemie B. 49—53. 
Frankfurt a. M.) T b OFSCH.

C. A. Jacobson, Kieselfluorwasserstoffsaure. III. Titrationimethoden und Eigen- 
ićhafUn. (II. ygl. Journ. Phyaical Chem. 27. 761; C. 1924. I. 871.) Vf. gibt eine 
Methode zur titrimetr. Best. der H tSiFe, die gegeniiber den andern eine Verbesse- 
rung bedeutet, wenn sie auch selbst nicht yollkommen ist. Die Titration wird in
2 Stufen auagefuhrt. Zu 10 ccm der wbs. L 3g. der Saure, worin nicht mehr alfl
0,1 —0,2 g H,SiF8 sein sollen, werden bei 0° ca. 1  g KC1 oder NaCl gegeben, u. 
dann wird die freigewordene HC1 mit 1-n. Alkali titriert bei Ggw. yon Methyl- 
orange. Das Gemisch wird bia zu 50 oder hochstens 75 ccm mit W. aufgefilllt, 
auf 95° erhitzt u. bei dieser Temp. bei Ggw. yon Phenolphthalein mit Alkali 
titriert. Die Rk. dieser Stufe ist K,SiF„ -{- 4KOH =  6 KF -f* H^SiO*. Die Konz. 
der Ausgangslag. darf nicht wcniger ais 1—2% betragen, wShrend der tatsachliche 
Betrag an titrierter Saure klein aein muB, u. die Temp. der ersten Stufe muB mog- 
licbst tief gehalten werden, damit nicht die Rk. der 2. Stufe einsetzt, beyor die
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erste beendet ist. Bei der 2. Titration werden etwas ku hohe Werte erhalten, 
daher wird eine negatiye Korrektar (—0,640/o bei Titration 26 bis 58%ig. Saure) an- 
gebraebt. Der Fehler wird durch Adsorption der freien Saure an das nieder- 
geschlagene K,SiF, erklart, oder dadurch, daB starkę Alkalien Glas u. yerachiedene 
Silicate angreifen. Je mehr W. anwesend ist, desto groBer Bind die Abweichungen, 
weil etwas H4Si04 sieh in W . lost u. mit Alkali Ortho- oder Metasilicat bildet. — 
Bei Zimmertemp. kann H2SiF6 bis zu 61°/0 konzentriert werden, bei dieser Konz. 
rieeht die S&ure nach don Zersetzungsprodd. Sie achmeckt wie Alaun. D .25 einer 
60,79%'g- SSure ist 1,4634 u. der Brechungsindex bei denselben Bedingungen
1,3465. In yerd. Lsg. kann H,SiFe in GlaagefaBen aufgehoben werden. (Journ. 
Physical Chem. 28 . 506—9. Morgantown.) J o s e p h y .

H udolf V ogel, U ber Wachstum und Aufzehrung metdllischer Krystallite im 
Konglomerat. Vf. beobaehtet an gegossenen Metallen m eh rfach e  Korngrenzen- 
systeme u. nach Erhitzen auf hohe Temp. K orngren zen y erB ch ieb u n g en . Da Kalt- 
yerformung nicht in Frage kommt, findet also Kornyeranderung auch in unbean- 
spruchtem Zustande statt. Hierbei andern einige Krystallite ihre Gestalt, indem 
sie an einigen Koingrenzen wachsen, an anderen yon ihren Nachbarn aufgezehrt 
werden. Gleichzeitig erfolgt eine Ausrundung eckiger Begrenzuogslinien. — 
Vf. gibt eine atomist. Deutung der Grenzyerschiebung. Die Rekrystallisation sieht 
er ais Wachsen eines Teils bei der Kaltyerformung entstandener Komtrummer an. 
(Naturwissenachaften 12. 473—80.) ’ Sa c h s .

Paul Pascal, U ber die VielfaltigTceit der unloslichen Alkalimetaphosphaie. (Vgl.
C. r. d. l’Acad. dea sciensea 1 78 . 211; C. 1 9 2 4 . I. 2416.) Vom NaH^POi bezw. 
K H tPOt ausgehend, kann man 5 bezw. 4 Metaphoiphate darstellen, die in zwei 
Gruppen eingeteilt werden. 1. „Madrell-Salz“, aus NaH,P04 bei 250°, Loslichkeit 
in W., in Lsgg. yon Pyro- u. Heiametaphosphaten: 0,1 g/l (15°), keine Komplei- 
bildung mit Fe- oder UOj-Salzen, geht bei 505° in daa Trimetaphosphat iiber. Ein 
iihnliches K-Salz gibt ea nicht. 2. „Kurrol-Salze“ sind in W. nicht 1., 1. dagegen 
in Lsgg. yon Pyrophoephaten u. Heiametaphosphaten, sie geben Kompleie mit Fe 
u. UO,, ihre LBgg. haben eine auBerordentliche Viscositat. Sie wachst bei Tern- 
peraturerhohung Bprunghaft, u. zwar Bteigt nach einer Erwarmung auf 595 (Na- 
Salz) bezw. 420° (K-Salz) die YiBcositat (bei 20°) einer LBg. yon 0,02 Mol. Kurrol- 
Salz u. 0,1 Mol. Heiametaphosphat im 1 yon 213 bezw. 241,10 4 auf 338 bezw. 
466,10"*. Nach einer Erhitzung auf 725 bezw. 505° erreicht die Viscositat 674 
bezw. 734,10—1 in C. G. S. Die FF. aind 810 bezw. 838°, die rasch erstarrte 
Schmelze bildet eine glasige, unl. in W. M., dereń Lsgg. in Hezametaphosphat- 
Isgg. nicht zah sind. Die drei erstgenannten, yiacosen Salze sind krystallin., das 
yierte atnorph. (C. r. d. l’Acad dea sciencea 178. 1541—43.) B ik e r m a n .

Th. Sabalitachka und G. Kubłach, Die Umwandlung des Natriumbicarbonates 
su Soda iw wasseriger Lósung bei Zimmertemperatur, lei Mherer Temperatur und 
leim Kochen. (Ygl. S. 88.) Was. Lsg. von NaHCO, zera. sich bei gewohnlicher 
Temp. in yerBchloasenem GefaB in Wochen nur wenig unter B. yon N8,C03, 
wesentlich Bchneller im offenen GefaB. Auch bei kurzer Behandlung mit h. u. ad. 
W. ist dic Zera. nur geriugfugig Bei andauerndem Kochen der waa. Lsg. wird 
sie fortschreitend zerlegt, doch nimmt die Geschwindigkeit der Zera. mit der B. 
yon Na,COs fortdauernd ab. Nach 5std. Kochen waren erat 95°/„ zera. Die Um- 
aetzung wird wiedergegeben durch die Gleichung: 2NaHCO, ^  NasCOa -f- H,C03. 
(Arch. der Pharm. 262. 106—14. Berlin, Uniy.) '  Sp i e g e l .

Ernst W eitz und W ilhelm  Vollm er, Eine neue Darstellungsweise von Natrium- 
hyponitrit. W e it z  u . KOn ig  (Ber. Dtsch. Chem, Ges. 55. 2866; C. 1923. I. 250) 
hatten bei der B. der Dipyridiniumbicarbonate durch Einw. von NO +  CO, auf 
Dipyridiniumradikale Hyponitrite ala Zwiachenprodd. angenommen. Dies entsprach



1924. II. B . A n o r g a n is c h e  Ch e m ie . 605

einer neuerdinga angezweifelten Beobachtung yon JOANNIS (Ann. Chim. et Phys. 
[8] 7 . 96; C. 1 9 0 6 . I. 319). Vff. fanden, daB in der Tat bei der Ein w. von NO 
auf eine Lsg. von Na im fl. NH„ Na-Hyponitrit entetoht. Eine bequeme Darat. 
fanden Vff. in der Einw. yon NO auf Pyridinnatrium (aua Na u. Pyridin -f- Bzl.) 
Daa aus W. +  A. kryatallisierte Hyponitrit, NajOsN ,, enthalt lufttrocken 9HjO 
(nicht, wie in der Literatur angegeben, 5HsOj. Schmilzt leicbt im Kryatallwaaser, 
schaumt iiber 100°, eratarrt wieder u. zera. sich bei hoherer Temp. unter Ent w. 
von NsO, bei grofieren MeDgen unter Aufgliihen. Rohea trockenes Salz, daa yorher 
nicht mit W. in Beruhrung gekommen war, esplodiert beim Erhitzen. Daa K-Salz 
lfiBt aich nicht analog gewinnen. (Ber. Dtsch. Chem. Gea. 57 . 1015—18. Halle, 
Univ.) Posnee.

Th. Sabalitsclika und G. Kubisch, Ubtr die Zerietzung von Natriumbisulfił 
in wSssertger Ldswng. Diaulfitlag., die beim Stehen den Geruch nach SO, faat 
yollig yerloren u. Kryatalle abgeachieden hatte, wurde unterauchL Auch bei Er- 
warmen Geruch nur achwach, ebenao Rkk. auf SOs. In 5 ccm gefunden 0,0075 g 
HaSOa, 0,146 g NaHS04 u. 0,2635 g Na2S04. Die KryBtalle enthielten 56,27 % 
Na2S04, Kryatallwaaser, geringe Beimengungen yon elementarem S. Vff. yer- 
muten, daB zuerat B. yon neutralem Sulfit (ygl. COULOUMA, Ann. des Falsifications 
14, 347; C. 1 9 2 2 . I. 313), dann dessen Oxydation atattgefuuden hat, (Arcb. dor 
Pharm. 2 6 2 . 105—6. Berlin, Uniy.) Sp ie g e l .

P ierre  Jo libo is und L. Chaasevent, Uber die LSsungen des Calciumwlfats. 
(7gl. C. r .  d. l’Acad. des sciences 177 . 113; C. 1 9 2 4 . I. 543.) Durch Schutteln des 
unterhalb 300° entwiiaserten CaSO* mit W. wurden geaatt. Lagg. yon CaS04- 
7sHjO dargeatellt. Daa Ausacheiden des Oipses iat bei <  10° so ra a c h , daB die 
Loslichkeit dea Halbhydrates nur im Bereicbe 10—96° bestimmt wurde; 20°: 8,8 g 
CaS04/1000 g W.; 5,6 g bei 40°; 4,0 g bei 60°, 2,8 g bei 80° (vom Keferenten aua 
der Kurye ermittelt!) — Die KrystallisationBgeschwindigkeit dea CaS04*2H,0 aus 
der gesatt. Lsg. dea Halbhydrates ist bei 16°, in Abwesenheit u. bei Ggw. von 
GipskryBtallen, untersucht worden: Kuryen im Original. (C. r. d. l’Acad, des 
sciences 178 . 1543—46.) B ik e h m a n .

E arle  E. Schnmaoher und Francis F. Lucas, Photomikrographisćhir Bewtis 
fiir die KrystallstmJcłur tton reinem Cer. Reines Ce wurde durch Elektrolyse vón 
sehr reinem Ce-Chlorid dargestellt. Sowohl die Anodę alB auch dio ala Kathode 
wirkende elektrolyt. Zelle waren aua AcheBon-Graphit. DaB abgesehiedene Metali 
wurde mit W. gewaBchen u. im MagneBiatiegel mit NaCl nmgCBchmolzen, Es ent- 
hielt 99,9% Ce, 0,03 % C u. 0,02% Fe. Proben davon wurden poliert, zur lang- 
eamen Osydatioa im Eiaiccator gelaasen, die oiydierte Oborflache wurde durch 
scbnellea Atzen mif kohz. HNOs gereinigt. Aub den Photographien iat ersichtlicb, 
daB metali Ce im regularen SyBtem kub. kryatallisiert. (Journ. Americ. Chem. Soc. 
4 6 . 1167—69. New York [NY.j, American Telephone and Telegraph Co. u. Weatern 
Electric Co.) J o s e f h y .

Alec Dancan M itchell, Unteriuchungen iiber die unterphosphorige Saure. 
Teil Vf. Ihre Reaktion mit Chromsaure. (V. ygl. Journ. Chem. Soc. London 123. 
629; C. 1 9 2 3 . III. 523.) Fiir die Bk. zwiachen Ą P O , u. H 1CrOi bezw. J0r,Cr,O, 
wird folgender Verlauf wahracheinlich gcmacht:

I. HbPO, (akt. Form) -)- CraO," => HBPOa -f- Cr,Og" (langaam).
II. 2H„PO, +  Cr,06" +  8 H‘ =  2H8P 09 +  2 Cr"' +  4H ,0  (achnell).

Die akt. Form reduziert demnach zuniichst CrTI zu dem sehr reaktionafahigen CrT, 
deasen intermediare B. bei der Red. yon CrVI auch yon anderen Forschern nach- 
gewiesen iat, u. dieaea reagiert weiter auch mit der nicht akt. Form der H„PO,. 
Die Gescbwindigkeit der Rk. iindert sich mit a1/? (a *= Anfangskonz. der Chrom- 
sSare). Da auch bei anderen Rkk. yon Cr,O," diese Abhangigkeit gefunden wurde,

VI. 2. 40
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erscheint ea gerechtfeitigf, ais empir. Formel fiir ihre Aktiyitat a X  oT'h =  a°/j 
zu benutzen. — Aus den Versuchadaten lSBt sich ableiten, dafi die akt. Form der 
H8POa nicbt aUB den Ionen, sondem aus der undissoziierten Saure gebildet wird. — 
Bei Ggw. von HaPO, ist die Titration yon Fe” mit KaCrsO, mit einem betracht- 
lichen Fehler behaftet. Vf. stellt yorlaufig die Hypothese auf, daB Fe” die Chrom- 
saure zunschst zu Crv reduzicrt, das dann auch auf HsPOs einwirken kann. Die 
Verteilung des yerfiigbaren O, auf die beiden Komponenten erfolgt dann im Ver- 
hiiltnis der Konzz. u. der Rk.-Gesehwindigkeiten. (Journ. Chem. Soc. London 125. 
564—75. London, Uniy.) H e r t e b .

Th. Sabałitscłika und G. Kubłach, Uber die Umsctzung des KaliumdićhromaU 
in wajiriger LSsung. Das Ergebnis yon Dialyseyeras. spricht fiir die Annahme yon 
H a n t z s c h  (Ztschr. f. physik. Ch. 72. 362; C. 1910. II. 3). Ob auch eine Umsetsung 
des Dichromats zu Hydrochromat stattfindet, kann durch Dialyse nicht erkannt 
werden. Eine Umsetzung des Hydrochromates zu n. Chromat u. freier Saure war 
nicht zu beobacbten. (Pharm. Zentralhalle 65. 272—74. Berlin, Uniy.) J u n g .

F. Sauerwald, H. A llendorf und P. Landsohiitz, Uber die Dićhte m d  Aus- 
dehnung von flussigem und festem grauen Boheisen. (Dichtcmessungen lei hohen 
Temperatur en. V.) (IV. ygl. ZtBchr. f. Metallkunde 14. 457; C. 1923. II. 658) Ais 
Auftriebfl. wurdo NaCl yerwendet, dcssen D. Bich mit der Temp. gemaB der 
Formel D. =» 1,465 — 0,50(4 — 1000)/1000 andert. Die D. dea grauen Roheisens 
(3,32% C, 2,72% Graphit, 2,76% Si, 0,56% Mn, 0,492% P, 0,126% S) hat zwischen 
800 u. 900’ ein Minimum (6,73 bei 840’), betriigt beim F. 6,92, beim F. im fl. Zu- 
atande dagegen 6,97. Die Kontraktion bei der Schmelzung iat ako 0,62°/0 des 
Vol. vor der Schmelzung. Dic Temp. dea Dichteminimums fallt mit dem Punkt 
(816°) zuoammen, bei welchem die B. yon Mischkrystallen aus Perlit, Zementit u. 
Graphit beginnt. Die Kontraktion beim F  ist auf B. yon Fe$C-MolL zuriick- 
zufiihrcn. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 135. 327—32. Breslau, Techn. Hoch- 
schule.) Bikerman.

Carl E. Baum gai ten und Charles G. M aler, Reaktion zwischen Zinkozyd und 
Saucrstoff. Os folgt den Gaageaetzen, wenn er in Ggw. von ZnO bis 480° erhitzt 
wird. Die Ursache des Farbumschlages yon ZnO  in Gelb iat nicht die B. yon 
Zinkperoxyd. Vakuum hat keinen EinfluB auf den Farbwechael. (Journ. Franklin 
Inst. 197. 702-703.) J u n g .

Suzanne Veil, Die Yerandermg des Nićkdhydroxydmolćkti\s im Wasser. (Vgl.
C. r, d. l’Aead. des sciences 178. 329; C. 1924. I. 1345.) Es wird die magnet. 
Susceptilitat yon Ni-Hydroiyd bezw. -Oxyd bei 120, 150, 180 u. 210° gepriift, dabei 
wird festgeB tellł, daB der MagnetisierungBkoeffhient des Ni-Hydroiyda innerhalb 
eines Temperaturbereiches s ta n d ig  abnimmt, der der entsprechenden Osyde erat zu- 
nimmt, um hernach abzufallen. Hier liegt daa erste Beispiel vor dafiir, daB die 
Anderung des Oiyds nicht immer im eelben Sinne eifolgt. (C. r. d. l'Aead. dea 
sciences 178. 842—44.) R e in ic k e .

W. Gluud und M uhlendyck, Uber Nickelsulfid. (Ber. Ges. f. Kohlentech. 
[Dortmund-Eying] 1923. 172—75. — C. 1923. I. 1413.) F r a n c k e n s t e in .

L. Gutersohn, Die tećhnisćhe Gewinnung von Bleisiił>oxyd. Am einfachsten 
gewinnt man Pb,O durch Erhitzen des Oialata unter LuftabschluB auf 250— 300°. 
Die meiaten Bleiyerbb. lassen sich durch Erhitzen mit Kohlenhydraten, organ. 
Sauren u. dereń Ester auf 300° unter LuftabschluB in P b ,0  uberfiihren. Vf. atellt 
eine Angabe in G m elin-K ratit richtig: Aus PbaO erbalt man mit W. unter Er- 
waricen sofort: Pb -J- Pb(OH), u. in feuchter Luft laugsam oberflachlich:
Pb +  Pb(OH)s + .H .0  +  O =  2Pb(OH)s. (Chem-Ztg. 48. 381. Berlin) J ong.

J. Palacios, Das Volumtn von Quecksilber- Menisken. (Physikal. Ztachr. 24. 
151-55. 1923. -  O. 1920. III. 331.) J o s e p h y .
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Andre Graire, t)ber die Reaktion von Alkalibisulfiten mit Quećksilber'chlorid. 
Versetzt man ein beBtimmtfcs Vol. einer Alkalibisulfitlsg. mit kleinen Mengen HgCl3, 
ao beateht zwischen dem angewandten HgCla und der freigewordenen HC1 eine 
gewisse Proportionalitat. Bei uberacliusaigem HgCl0 bleibt die HCl-Menge konstant, 
das Bisulfit wird yollkommen yerandert. Der Umscblagspunkt yon Methylorange 
beim Titrieren der HC1 ist nur dann deutlieh, wenn entweder HgCla oder Bisulfit 
im OberachuB yorhanden iat, Eiuw. von 2 Mol. NaHS04 auf 1 Mol HgCla findet 
statt nach der Gleichung: HgCJs -f- 2S 08NaH =» 2HC1 +  (S08)aHgNaa; in der 
Warme wird letzte Verb. zersetzt nach: (S03'2HgNa2 ■=• NaaS04 -f- Hg -|- SOs. 
Die eratgenannte Gleichung kann zur Titration yon Sulfit- u. Biaulfitlagg. benutst 
werden, in dem man zunaehat jodometr. den Gesamt-SOs-Gehalt bestimmt, und 
darauf den Gehalt an Bisulfit nach genannter Gleichung (Methylorange oder Alizarin 
ais Indicator). Auch zur Best. von Hg-Salzen kann die Gleichung benutst werden, 
indem die gegen Methylorange sorgfaltig neutraliaierte Hg-Salzlsg. mit uberdchiissiger 
gegen Methylorange neutraler NaHS03-Lsg. yersetzt und die freigewordene HC1 
mit NaOH titriert wird. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 178. 1819—22.) H a b e b l a n d .

H. Pćlabon, Einioirkung von Kalilauge auf QuecJcsilberjodid. Lsgg. von 
KOH 0,3 n. wirken bei 15° nicht auf HgJ, ein. Bei Konzz. yon 0,3—1,5-n. KOH 
reagieren die Verbb. unter B. von Hg 0  und HgJ,t ■ 2K J, das Gleichgewicht wird 
erst nach mehrtagigem Schiitteln erreicht. Bei Lsgg. yon 1,5—7-n. KOH tritt yon 
einer bestimmten Grenze ab ein weifier yoluminoser Nd. auf, der wechselnde 
Mengen HgO u, HgJa enthalt (Tabelle der Zus. solcher Verb. aus 2 n. KOH und 
wechselnden Mengen HgJa im Original) und reich an HgJa ist. Von 5-n. KOH 
Lsgg. ab werden nur Oiyjodide gebildet, die mit steigendem KOH besonders reich 
an HgO sind. Diese Yerbb. aind z. T. weiB, werden aber mit ateigender Konz. 
gelblich. Bei 7-n. KOH entsteht eine gelbe Yerb., die wahrscheinlich die Zus. 
HgJ, • 2 HgO hat. Die mit Lsgg. konzentriorter ais 7 n. erhaltenen Ndd. aind 
wieder rein weiB, der Gehalt an H gJ, hat zugenommen; ist die Lsg. mit KOH 
gesatt., so ist in ihr kein HgJa mehr featBtellbar, wenn 0,01 Mol HgJa in 1 1 gel. 
sind. Bei starkerer Konz. des HgJ, werden ahnliehe Ergebniaae erhalten; die mit 
KOH gesatt. Lsg. gibt hier dio Verb. 2 HgJ, • Hg O, die weniger • konz. Lsgg. 
geben ein Gemiech der ungefahren Zus. 6 HgJ, • HgO. Alle erhaltenen Verbb. 
Bchwiirzen eich, sofom die PI. entfernt ist, am Licht. (C. d, r. l’Acad. des sciences 
178. 1718-21.) H a b e e l a n d .

P. Bonrion und E. Rouyer, Ebullioskopische Untersuchung der Bildung von 
Doppehalztn zwischen Mercmicyanid und Halogenidcn der Alkalicn und Erdalkalien. 
(Vgl. C. r. d. 1’Acad. des sciences 178. 86; C. 1924 I. 2089.) Vff. untersuchen 
die Salzpaare Hg[CN), mit KGl, NaCl, N H fi l j  E B r, K J , Mg Cl, u. BaCl,. Es 
zeigt sich, daB Hg(CN)a mit KCJ, NH*C1, NaCJ, KBr, E J  u. MgC)2 ibre masimale 
Siedepunktaerhohung bei yerschiedenen Gesamtkonzz. dann aufweisen, wenn sie in 
ungefahr gleichem Verhaltnis zueinander in der Lsg. yorhanden sind, was aqui- 
molekularcn Verbb. entfiprieht, die aufier der mit MgCl, isoliert worden sind. Die 
Maiima liegen in der Reihenfolge K J  ]> K Br NH^ Cl KC1 Na Cl, was mit 
der Neigung der Halogene zur Komplexbildung in Einklang steht. Fur K J  liegt 
das Maiimum bei ea. 55°/0 K J, was wahrscheinlich auf die Ggw. eines zum gc- 
ringen Teil an K J  reieheren Komplesea zuruekgefiihrt werden muB. Das Maximutn 
bei dem Ba Cla-Komplex liegt bei 36,6 % BaCla, daa dem entspreehende Salz 
2[Hg(CN), *]BaCla wurde iaoliert. (C. r. d. 1’Acad. dea sciences 178. 1171—74.) Jos.

G. Tammann und H. Bohner, Bas Verhalten non fltissigem CutS, FeS, Cu 
und Fe. Auf Grund eigener u. Slterer (ygl. B a y e o f f  u . T e o u t n e f f  , Rev. de 
Mótallurgie 6. I. 536 [1909]) Unteraa. iat das Zuatandsdiagramm des aus Cu,S, FeS, 
Cu u. Fe zugammengesetzten Gemisches entworfen. Bei drei yon neu untersuchten

40"
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Gemisehen -werden bei Erstarrung drei Schiobten beobachtet: eine sulfid. u, zwei 
metali. (Fe bezw. Cu-reiche); die metali. Schiebten liegen freilich nicht horizontal 
ubereinander, vielmebr sind Fe-Tropfen in der Ca-Schicht eingeschlossen. Die 
Grenzen des Dreiphasengleicbgewlchtes Bind naher nieht bestimmt. Die Sehmelze 
aua je  1 Mol FeS u. Cu, (oder Cu,S u. Fe) zerfallt bei Erstarrung in eine Sulfid- 
Bcbicht, die ca. 28°/o (molare) Ca,, 26% Fe n. 46% S enth8.lt u. eino metali. 
Schicht von der Zus. 0,431 Co, +  0,497 Fe +  0,070 S. Bei den Verss. ist auf die 
rasche Erkaltung ku achten, weil daa in der metali. Schicht gel. Sulfid sich in 
Tropfchen ausscheidet, die in die obere Sulfidschicht steigen. Das in den beiden 
Schichten beinahe gleiche Verhaltnis Ca,/Fe stimmt mit der geringen WSrmetonung 
der Rk, Cu,S -f- Fe — >■ FeS -f- Cu, uberein. Alt St) dessen Bildungswarme sehr 
groB ist, entsteht fast quantitativ, wenn man Al in eine FeS- bezw. Cu,S-Schmelze 
eintragt. Auch Mn scheidet aus Cu,S ca. 82°/0 Cu aus unter B. von M nS\ bei 
Einw. des Mn auf FeS-Schmelze war die Trennung der Schichten nur unvoll- 
kommen. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 185. 161—68. Gottingen.) B ik e r m a n .

W. G uertler, Betrachtungen zur theoretischen Metallhuttenkunde. III. Gleich- 
giwićhtt zwischen Metallpaaren und Schwefel. E  Luder, Das tcrnarc System Silber- 
Eupfer- Schwefel. (Vgl. Metali u. Erz 21. 65; C. 1924. I. 1759.) Untersucht ist 
vom System Ag-Cu-S der Bereich: Ag-Cu-Ag,S-Cu,S. Im fl. Zustande trennt eine 
breite Mischungalucke die Metallechmelze von der Sulfidschmelze. In der Sulfid
schicht ist das Yerhiiltnis C u : Ag stcts groBer ais in der Mischung der Metalle. 
Im featen Zustande bilden Cu,S u. Ag,S eine liickenlose Miachkrystallreihe. Die 
Gleichgewichtsgeradcn konnten nicht genau bestimmt werden; jedoch besteht Gleich- 
gewicht zwischen einer hauptsachlich Ag enthaltenden Metallschicht u. einer Sulfid
schicht, die wesentlich Cu,S enthiilt. (Metali u. Erz 21. 133—37. Berlin, Techn. 
Hochsch. Metallinst.) Sa c h s .

W. G uertler, BttracMungen zur theoretischen Metallhuttenkunde. III. .Gleich- 
gewichte zwischen Metallpaaren und Schwefel. E. Liider, Das terndre System Silbtr- 
Blei-Schwefel. (Vgl. vorst. Kef.) Untersucht ist yom System Ag-Pb-S der Bereich: 
Ag-Pb-Ag,S-PbS. Im fl. Zustande trennt eine Mischungslflcke die Metallschmelze 
von der Sulfidschmelze. Im Gleichgewicht stehen eine Ag-reicho Metallechmelze 
u. eino PbS-ieiche Sulfidschmelze. Im festen Zustand sind Ag, Pb u. PbS oder 
Ag, Ag,S, PbS nebeneinander bestandig. (Metali u. Erz 21. 173—76. Berlin, Techn. 
Hochsch.) Sa c h s .

E . Moles und R. Portillo , Beitrag zur Untersuchung der Eydrate des Wismut- 
oxalats. (Vgl. AnaleB soc. espanola Fis. Quim. 21. 401; C. 1924. I. 881.) Das aus 
dem weiBen Eeptahydrat bei 129—150° gewonnene Monohydrat zeigt je nach der 
Herst. (bei gleicher Zus.) yerschiedene Tóne: von ros3 bis ziegelrot. Je tiefer das 
Rot, desto groBer die Geaamtgeschwindigkeit der Rebydratation bei Zimmertemp., 
wabrend zu BegiDn das rosa Salz etwas schneller W. aufnimmt. Dabei spielt der 
Yerteilungsgrad keine weeentliche Rolle; eine beim roten Monohydrat leicht auf- 
tretende zu starkę WaBseraufnahme geht an der Luft wieder zuriick. Die End- 
prodd. der Hydratation sind beim roBa u. beim roten Salz trotz gleicher, weiBer 
Farbo yerschieden. Das aus dem roten Monohydrat hergestellte weiBe Heptahydrat 
yerliert im Vakuum uber konz. H,S04 3 yon den 6 aufgenommenen W.-Molekeln. 
(Tetrahydrat), wabrend das ursprungliche Heptahydrat unter den gleichen Be- 
dingungen kein W. yerliert. Das ros Monohydrat nimmt in feuchter Zimmerluft 
nur 5 Molekeln W. auf (Ecxdhydrat) u. halt im Vakuum iiber konz. H ,S04 nur 
3 Molekeln W. fest (Trihydrat). — Stets bleibt also ein W. im Kern, wenn man 
bei Zimmertemp. arbeitet, wahrend von den 6 vom roten Monohydrat aufgenommenen 
W.-Molekeln je 3 eine Zone bilden: ([Bi,(Ci O,)3]Ei O)‘3 E t O +  3 E t O (weiB), wahrend 
das ursprungliche Heptahydrat [Bt,(0f04),]-E t O -f- G E %0  (weiB) zu schreiben ist,
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datu kommt daa weifie Hydrat [B«S((7,04)8] Ą 0  -{“ 3 H i O; femer ais Abkommling 
des rosa Monohydrats: [2J»',((7S04),].H’,0  -f- 5 S }0  n. [Bi,(Gi Oi)a']Bi O -{- 2 H %0  (beide 
weiB), Einige der Salsę bilden in einer Atmosphare yon troekenem Ammoniak 
wohldefinierte Ammoniakate. (Analea aoe. espanola Fis. Quim. 22.187—97. Madrid, 
Lab. de Inyeat. fis.) W. A. B o t h .

0. Mineralogische nnd geologische Chemie.
Milch, Alfred Osann +. Nekrolog auf den am 6. Aug. 1923 in Freiburg 

(Breiegau) yeratorbenen Mineralogen u. Petrographen. (Zontralblatt f. Min. u. Geol.
1924. 119—22.) E n s z l in .

Franz Kossmat, Walter Penie f. Nachruf auf den am 29. Sept. 1923 ver- 
storbenea Geographen u. Geologen. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. 1924. 123 bis 
127.) E n s z l in .

B. Gossner, Zur chemischen Komtitution von Silicaten. 5. Mitteilung. Chlorit- 
gruppe. (4. ygl. Zentralblatt f. Min. u. Geol. 1922. 625; C. 1923. III. 1509.) Dieae 
Abhandlung beschaftigt aieh mit den Cbloriten. Yf. nimmt doppelaalrartige Komples- 
bildung an u. findet ais allgemeiue Formel nach Durchrechnen von neueren Analysen

[SiOa>2SiOa*Mg] 33̂ gQ Sg  • Diese gilt fiir Clinochlor u. steht mit der trigonalen
Symmetrio in beatem Einklang. Ea konnen sich darin SiOa u. A10aH ebeneo MgOsHa 
u. A10aH biB su einem gewiasen Grade yertreten. Daa zweite Endglied der 
Mischkrystallreihe tritt bei der yollatandigen Yertretung von 1 Mol A10aH 
durch 1  Mol MgO,Hs auf; eine Verb., die dem Pennin aehr naheateht. 
Andererseits erhait man beim Ersatz eines Mols A10,H durch ein Mol Si02 
ein weiterea Endglied einer Beihe, den Talkćhlorit u. den Taber git. Dieae ■ 
Auffaasung unterecheidet sich von der alten, die die Chlorite ala Glieder einer 
Mischkrystallreihe Amesit-Serpentin ansah, insofern ais der Hauptkomples Clino
chlor ist, von dem dio andern Glieder abzpreigen u. zwar die Beihe Clinochlor- 
Pennin, yon der das Endglied nie ganz erreicht wird, mit einer groBen Liicke. 
Die andere Beihe ist Clinochlor-Tabergit u. moglicherweiae noch Clinochlor-Amesit. 
Yf. weiat noch auf die chem. u. physikal. Verwandtschaft der Hydroiyde des Si, Al 
u. Mg hin. In  Vertretung von Mg kann auch Fe+ + eintreten, wodurch sich neue 
Moglichkeiten ergeben. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. 1924. 97—106. 129 bis 
140.) E n s z l in .

B. Gossner, Zur ćhemitchen Konstitution von Silicaten. 6. Mitteilung.. Gruppe 
der Sprodglimmer. (5. vgl. yorst. Bcf.) Durch entsprechende Modifikation der 
Chloritformel erhalt Yf. fiir den mit Brandisit u. Xantop7iyllit ident. Olintonit die 
Formel [(2Si0sMg-Al,0s)'3M g0]-6A10,H. Auch diese Formel laBt sich durch 
mehrere Analysen erharten, w obei das im yorhergehenden Bef. iiber die gegen- 
aeitige Yertretbarkeit G eBagte gilt Ganz abweichend davoa yerhalt sich Ghloritoid, 
dem  die Formel SiOsFe-2 AlOjH zukommt. — Ais ErgSnzung zur Cbloritgruppe 
wird der der Gruppe der Leptochlorite zugehorige Cromtedtit behandelt, dem die 
dem Clinochlor entsprechende Formel [SiOa 2Si0aFe]*3Fe03H .3F c0aHa zukommt. 
Der Daphnit atellfc einen reinen Ferrochlorit yon der Zus. [Si0a»2Si0aFe]*3A10aH ‘ 
3FeOaHa yor. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. 1924 257—67. Ttibingen.) E n s z l in .

Ot. Tam m ann und C. F. G reyem eyer, Silicatstudien. II. Uber ein Gtmenge 
von Nontronit und Quarz von St. Andreasberg. (I. vgl. T a m m a n n  u. P a p e , Ztachr. 
f. anorg. u. allg. Ch. 127. 43; C. 1924. I. 288.) Das Gsmenge — gelbe brockelige 
Klumpen — bestand aus 76,28°/o Quarz u. Nontronit, dessen Zus. (35,47% F e,0„ 
40,12°/o SiOa, 24,41% HjO) mit der Formel FejO, • 3 SiOa • 5 HaO ubereinatimmt. Es 
yerliert 78% seines W. bei 100°, eine weitere W.-Abgabe setzt sich nur oberhalb
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200° ein u. erfolgt kontinuierlich bia 600°. Das auf 900’ erhitzte Gemcngo wird 
rotbraun; u. Mk. erscheinen Nontronitkornchen teilweise farblos, aber mit rot- 
biaunen Flecken bcdeckt. Der uncrwarmte Nontronit lost sicb fast vollatandig in 
kochender lO’/0ig. H ,S04, der auf 800° crhitzto gibt der Saure ca. 0,3 seines Fe,Oa 
ab, die Erhitzung auf 1000° verringert die 1. Fe,Os-Menge noch um ca. 40°/o* 
Die Anderungen sind also denen dea freien Fe,0, analog: der Nontronit zcrfallt 
alao beim Erhitzen in Fe,Os u. SiO,. — Die Lósliehkeit des Olimmers in Sauren 
u. Alkalien ist nach Erhitzung auf 1000° ca. 15 mai groiier ais vor der Erhitzung. 
(Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 135. 197—200. Góttingen.) B ik e b m a n .

F. Kinne, U ber den Barytlypus. Vf. vergleicbt die einander sehr nahesteben- 
den Sulfate u. Selenałe des Ba, Sr w. Pb mit den rhombisch-paeudoregultiren Per- 
ćhloraten u. Permanganaten des Ka, Pb, Gs u. N H t u. findet sowohl bei den 
Kryatallwinkeln, wie bei den Axenverhaltnissen beider Gruppen weitgehende Vcr- 
wandtschaft. Berechnet man die Mittelzahl der Winkel 110: 1T0; 011:011; 
102:102 u. nimmt ihren Mittelwert, so erhalt man fur alle Stoffe sowohl wie fiir 
die einzelnen Gruppen 76°53'. Da Zuatiinde isomorpher MiBchbarkeit der beidon 
Gruppen unbekannt sind, zahlt Yf. sie unter die Isotypie u. nennt ihre Gemein- 
schaft Baryttypus. Gbahmann fand, daB Coeleatin u. Schwerspat durch Erhitzen 
isotrop werden, nun wurde von Y oblandeb u . K a a sc h t (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
66. 1157, C. 1923. III. 194) dieselbe Eigenschaft bei den Percbloraten der oben 
genannten Stoffe gefunden. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. 1924. 161—66. 
Leipzig.) e n s z l in .

W. Agafonoff und W. V ornadsky, Dat Produkt der Eaolinentwasserung. 
Yf. entscheidet durch vergleichende Yerss. mit Kaolin u. Gemiaehen von Quarz 
u. Tonerde, beide bei 450°—550° entwassert, durch opt. Unters., Best. der D., Licht- 
brechung u. Abaorption einer Lsg. von Methylenblau die Frage, ob es sich beim 
entwaBserten Kaolin um eine Mischung oder eine Verb. handelt, im letzteren Sinne. 
Al,Si,O,, das Entwasserungsprod. ist auBerdem in Sauren I. (O. r. d. l’Acad. des 
sciences 178. 1082—84. 1924.) E n s z l in .

Y. Shibata, Die chemische Erforschung japanischer Mineralien mit einem Ge
tt alt an seltenen Ehmentcn. I. Y. Shibata u. K. Kimura, Analysen von Fergusonit, 
Naegit und Monazit von Naegi, Provinz Mino. II. Y. Shibata u. I. TJemnra, 
Analyse cines Berylls von Naegi, Promna Mino. III. Y. Shibata u. K. K im ura. 
Analysen von Columbit, Monax.it, Samarslcit u. Ishikawait (ein neues Minerał) von 
Ishikawa, Provim Iwaki. Fiir jedes der genannten Mineralien ist aufier der pbysi- 
kal. Konstanten eine Analyse angegeben. Ishikawait ein braunes, wacbBglanzendes 
opakes Pegmalitmineral mit muschligem Bruch. Stark radioaktiy. Hartę 5—6.
D. 6,4, Rbombisch. a : b : e =  0,9451:1:1,1472. Zus. 10 MO'BjOb»6 (Nb, Ta)sOe, 
worin MFe, Ca, Mg, Mn, DO u. B. die Metalle der seltenen Erden bedeuten. 
N b : Ta => 36,80:15,00, (I. Japan. Journ. of Chemiatry 2. 1—6. 1923. II. ebenda 
7—12. l i i i  ebenda 13—20; N. Jahrb. f. Minerał. 1924. I. 165-66. Kef.
E . B b a u n s .) E n s z l in .

A. K. B oldlrew , Die chemischen Formeln des Nagyagits. Vf. bespricht an 
Hand von Analysen die Formeln fiuherer Autoren u. findet ais empir. Formel 
(Pb, Au) (S, Te, Sb)j_,, worin A u : Pb =  1/9 bis 1/8 u. Sb : (S Te) =  0 bis 1/8 
ist. Er teilt die Nagyagit in yerschiedene Typen ein, indem er den ersten Typ 
ais Doppelsalz 4Pb (S, Te, Sb)»AuTe auff«Bt, der feste Lsgg. mit Au, AuTe (AuTe, ?) 
u. Te bilden kann. Dor 2. Typ ist cbenfalls ein Doppelsalz u. zwar ein Bleiaulfo- 
(bezw. telluro-)plumbat mit einem Goldtellurid. 4 [S «= Pb =  (S, Te, Sb), =  Pb]* AuTe. 
Dieses ist auBerdem imstande, feste Lsgg. mit AuTe u. besondors mit Te zu bilden. 
(Zentralblatt f. Min. u. Geol. 1924. 193—201. Petrograd.) Ekszlin,
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Austin F. E ogers, Ćbcr dic Krystallographic des Searlesits. Searleait aus 
Coaldale, Eameraida County, Ncvada in kloinen, wohlausgcbildotcn Kryatallen. 
Monoklin a : b : c =  1,148 :1:1,034; {} =  76° 32l/ /  Opt. nogativ. na = 1 ,5 1 3 , 

d> 1,533, ny =  1,535. D. 2,45. Zua. NaB(Si08',>Hs0 .  (Amer. Journ. Science, 
S il l im a n  [5] 7. 498—502. Standford, Univ.) E n s z l in .

Georg Berg, Das nattirliche Zusammcnvorkommen der Elemente in eeinen Be- 
ziehungen zum periodisćhen System. Vf. gelangt bu folgender paragenet. Klassi- 
fikation der Elemente: Atmoaphiiriaehe: N, He, Ne, Ar, Kr, Ho u. O (yerachwindend 
gegen daa in Geateinen u. W. gebundene). — Magmasilicatiache: Die oberen Teile 
u. linken Reiben der Gruppon 1—4. Na, K, Mg, A], Si, dem K beigemengt Rb 
u. Ca (erst im Ozean merklich konz.) u. dem Ca beigemengt Sr u. Ba, letzterea auch 
hydrothermal. Auch Pe tritt in Silicate ein u. enthalt dann Mn. Ala groBere Ab- 
acheidungen in baaiachen Eruptiygeateinen finden aich Fe alB Oiyd mit Ti -f- V 
u. Cr, ais Sulfid oder Silieat mit Ni atets ala Sulfid mit Cu, Ala kleinere Aua- 
acheidungen in Eruptiygeateinen die Platinmetalle. Fein eingesprengt hIb iilteate 
Gemengteile in Eruptiygeateinen die Schwer- u. Edelerden. — In gaareichen Mag- 
menteilen u. £aaigen Exhalationen findet man die Elemente der oberaten Zeile u. 
der rechten Reihe yon Gruppe 8 Li, Be, B, C, P, F, Cl, Br? 31. Lotztere Bind erat 
in den aekundaren Cl-Anbaufungen dea Ozean3 nachweiabar; ferner Sn, Mo, W. — 
Ala AbaStze wsa, aua dem Magma aufateigendor Lagg. finden sich die rechten 
Reihen der Gruppen 1—6. Von dieaen sind an die Nahe der EruptionamaBaen ge- 
bnnden u. mit der yorigen Gruppe yerwandt: Cu, Au, Ge, Bi, U, Te. Cu, Ge u. 
Be aind meiat an S gebunden. Mehr abaeita yon Eruptiygeateinen Ag, Zn (mit Cd, 
In u. Ga), Hg, Pb, Ab, Sb u. Co; alle faat auaachlieBlich an S gebunden. Se hat 
hier ala Vertreter von S seine Heimat. Fe, aoweit es yorkommt, ebenfalls aulfidisch. 
(Ztschr. f. angew. Ch. 87. 352—55. Berlin) J u n g .

L. J . Spencer, AUopalladium aus Britisch Ouiana. (Vgl. Minerał. Magazine 
2 0 . 186—92; C. 1 9 2 4 . I. 2577.) Die neuere Untera. ergab, daB ea aich nicht um 
Pt handeln kann, aondern um die heiagonale Modifikation dea P d , daa Allopalla- 
dium, daa beim Hammern zerfallt, aehr aprode u. in HNO, 11. iat. Mit K J achwar- 
zen Nd., 1. im UberachuB mit weinroter Farbę. Mit KCN gelblichweiBer Nd. 
Zinnoberrote Oktaeder yon (NH«),PdCl,. (Minerał. Magazine 2 0 . 217—19.) E n s z l in .

Jas. Lewis Ho w e, Die hiirzliche Entdeckung von Platin in Siidafrika. Ge- 
nauere Angabe tiber die Pt-Lagerstatten im Waterbergdiatrikt nach dem Induatriea 
Bulletin Nr. 101 yon P. A. WAGNER u. T . G. T b e y o b . (Science 59, 510 — 11. 
Washington and Lee Uniy.) B e h b l e .

F ritz  Behrend, tjber Kupfererze und Kupfer-Weltmarkt. Oberaicht ttber daa 
V. dea Cu u. die wichtigaten Kupfererzlageratatten u. kupfererzeugenden Lander. 
(Ztschr. f. angew. Ch. 37 . 360—62. Berlin.) J u n g .

Graham Jo h n  M itchell, Primarer Kupferglanz aus Canąnea, Mexiko. Im 
K o n ta k t einea Quarzm onzonitB  u. eines Granits fand sich neben anderen sulfid. 
Erzen schon krystallisierter Kupferglanz ala primiirea Erz in Paragenesis mit 
Quarz u. Pyrit. (Engin. Mining Journ.-Presa 117. 880 — 82. Canauea, Sonora, 
Meziko.) E n s z l in .

H. Poelm ann, t)ber das Auftreten von jBici- u-nd Zinkerzcn bei Blankenrode 
i« Westfalen. Vermutlich handelt ea sich um eine aekundare metaaomat. Oxy- 
dationelageratatte. Das Zn iat nur in Form von Galmei yorhanden. (Zentralblatt 
f. Min. u. Geol. 1 9 2 4  106—8. Miinater [Weatf.]) E n s z l in .

M. G. Edw ards, Ludwigite aus Peru. Ludwigite kommen in Parageneais mit 
Pyrit, Magnetit, Serpentin u. auch Chalkopyrit ala kontaktmetamorphe Mineralien 
yor. Quarz fehlt. Schwarze Aggregate mit dunkelgrunem Strieh. Starker Pleo- 
chroiamua u. parallele Aualoschung. Es handelt sich um eine isomorphe Mischung
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yon Magneaia- u. Fetroludwigit etwa im YerhSltnia 9 : 4. FesOa u. B ,0 , haben 
konatantea Verhaltnia. L. in HCJ, HNOs u. H ,S04. (Amer. Journ. Science, S i l l i - 
m a n  [5] 7. 486—88. Berkeley [Cal.], Univ.) E n s z l in .

A. B ram m all und H. F . Harwood, Das Vorkommen eines goldfiihrenden Peg- 
małits in Darłmoor. Vf. beBChreibt den goldfiihrenden Oligoklas-Qaarz-Orthoklas- 
pegmatit von Bittleford, eine naehtragliche Intrusion. Gold u. Silber treten ais 
Einschliisse in Quarz u. Feldspat ais sekundare Mineralien auf. Silber ist fast immer 
im OberschuB gegen Gold. (Minerał. Magazine 20. 201—11. London.) E n s z l in .

Alols K anka, Die fcuerfesten Tone im polnischen BeiirJce Mahrisch-Triibau. 
Nach einer Besprechung der Kohlen-VV. in jener Gegend werden die geolog., 
chem. u. Betriebaverhaltniese der Ton-W . behandelt. (Montan. Bundach. 16. 81 
bis 87. Kronau.) F r a n c k e n s t e in .

W. Petraacheck, Kohlengeologie der Ssterreichischen Teihtaaten. IV. Das 
Schatslar Schwadowitzer Kohlenrevier. (Montan. Bundach. 16. 77—80. — C. 1924. 
I. 1168) F k a n c k e n s t e in .

Camillo M anuelli, Bituminose Kalkę: Eine neue Quelle fiir Minerał- und 
SchmierSle. (Vgl. Atti del 1. Congr. Nat. di Chim. pura ed appl. 1923.182; C. 1924.
I. 1128.) Kritische Bemerkungen zu den Ausfiihrungen Me n e g h in is  (Giorn. di 
Chim. ind. ed appl. 5. 545; C. 1924. I. 1908). (Giorn. di Chim. ind. ed appl. 6. 
67—69.) G r im m e .

M. Dolch und L. W aagen, Zur Kenninis der Kohlen von Jugoslawien. Be- 
schreibuD g der W . u. chem. Zus. der Kohlen. (Montan. Bundach. 16. 261 bis 
265.) FBANCKEN8TEIN.

G. P. M errill, Bemerkungen iiber den Meteoriten von Estherville, Iowa, unter 
besonderer BerUcksichtigung der Einschliisse von , Peckhamit" und seiner wahrtchein- 
lich mttamorphen Natur. Vf. bespricht friihere Yeroffentlichungen u. findet, daB ea 
sich tatsachlich um gelbbraane opaleacierende Peekhamiteinachliiaae handelt. Ala 
Zus. dea Peckhamita gibt er an: 53,04 SiO,, 2,80 Al,Oa, 14,88 FeO, 0,66 Fe,Os,
0,12 TiO„ 28,58 MgO. Durch Erhitzung, Druck u. reduzierende Gase scheint Um- 
krystallisation eingetreten zu sein. (Proc. M. S. Nat. Mus. *58. 363—70. 1920; N. 
Jahrb. f. Minerał. 1924. I. 186—87. Bef. W. E i t e l .) E n s z l in .

H enry S. W ashington, Die Laven von Barren Itland und Narcondam. Neben 
einer petrograpb. Beschreibung der Layen gibt Vf. einige Analysen von Augitande- 
siten, Basalten u. Hornblendedaziten. (Amer. Journ. Science, S il l im a n  [5] 7. 441 
bia 456.) E n s z l in .

D. Organische Cliemie.
G. Chavanne, Die Athylenstereoisomerie. Ausfiihrliche zusammenfaasende 

Darst. iiber dio Methoden der Konfigurationsbest. bei Athylenderiw. und iiber den 
augenblicklichen Stand unserer Kenntnisse iiber Stereomutation. (Bev. gćn. des 
Sciences pures et appl. 35. 299—310. 333—42.) H a b e e l a n d .

M. Bourguel, Ubtr die Umwandlung sub&tituierter Acetylenkohlenwasserstoffe in 
echte Kohltnwasserstoffe durch' Natriumamid. (Vgl. C. r. d. l’Acad. dea Bciences 
177. 688; C. 1924:. I. 762.) Vf. faBt die Ergebnisse seiner diesbeziiglichen Verss. 
zusammen. — /9-Octin wird durch NaNH, in echtes Octin Kp. 126—127° in nahezu 
quantitativer Menge iłbergefiihrt; ^5-Phenylpropin in echtes Phcnylpropin, C#H6 • 
CH, • C I CH, Kp n 63°; y-Heptin nach 4 Stdn. bei 170° zur HSlfte in ce-Hcptin, 
Kp. 100°; y-Octin innerhalb derselben Zeit in Octin Kp. 126°. — Aua C,H6CC1: 
CH • CH3 u. C,HS • CC), C,H5 +  NaNH, bei 130° entsteht Pentin; C„H, • CCI: 
CH • C,H6 u . C3H7CC1, • C,H, geben bei analoger Behandlung a- u. y-Heptin, 
daa letztere gibt mit NaNH, erneut behandelt a-Heptin. — Daa aus C„Hi8CHOHCHe
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durch Dehydratisieren mittels ZnCl, und nachfolgendes Bromieren erbaltene Di- 
bromidgemisch von U, /?, y -O etyl en gibt mit N a N H j behandelt unyerandertes 
y-Octin und nacb Zers. durch W. cc-Octin. (C. r. d. ł’Acad. dea sciences 178. 
1984—86.) H a b e e l a n d .

B. WaeBer, Die Gtioińnung von Ather durch Katalyse. Vf. erortert die Darat. 
yon A. durch Katalyse an Hand der Literatur. (Metallborae 14. 1023. Berlin.) J u n g .

A. Binz, Die Entwicklung der Chemie der Sulfoxylvtrbindungen. Literatur- 
iibersicht. (Giorn. di Chim. ind. ed appl. 6 . 70—72. Berlin.) G b im m e .

W. J . Pope und F. G. M ann, tlber 1,2,3-Triaminopropan. Darsłellung und 
Bildung komplezer Metallderivate. Diese Baso be*w. ihr Chlorhydrat wird besser 
ais nach C d e t iu s  u. H e s s e  (Journ. f. prakt. Ch. 62. 232 [1900]) auf folgendem Wege 
dargestellt: CitronenBaure — y  Acetondicarbonsaure — >• Diisonittosoaceton — >• 
Diaminoaeeton — >■ Diacetyldiaminoacetoxim — >- 18,3- Iriaminopropan. Ausbeuten 
durchweg befriedigend. — Von komplesen Metallderiyy. wurden erhalten: Cobalti- 
bitriaminopropanchlorid, [Co(CH,NH, • CHNH, • CH2NH,)a]CJ0; Shodiumbitriamino- 
propanchlorid, [Rh(CH,ŃH2'CHNHj*CHjNH,)3]C]8 u. einige Deriyy/derselben. Die 
stereochem. Verhaltnisse dieser Komplessalze werden untersucht. (C. r. d. l’Acad. 
des sciences 178. 2085—86.) L in d e n b a u m .

Hans Tropach und Otto Boelen, Uber die Verbrennung von Methan zu Form
aldehyd. VfF. haben CĄ-Luft-Gemiache ohne Katalysatoren durch Quarrrohren 
von yerschiedenem Durchmesser, die in einem clektr. Ofen erhitet wurden, geleitet 
u. den gebildeten Formaldehyd titiimetr. bestimmt. Wurden Gasaus., Ofentemp. u. 
Bohrweite konstant gehalten u. nur die je  Zeiteinheit durch das Bohr gegangene 
Gasm eDge yariiert, eo nahm mit steigender Stromungsgeschwindigkeit die Ausbeute 
an CH,0 rasch zu, um dann langsam wieder abzufallen. Graph. dargestellt ergaben 
sich ganz regelmaBig yerlaufende Kuryen. Auch die bei yerschiedenen Ofentempp. 
erhaltenen Hochstausbeuten lagen auf einer charakterist. steil aufsteigenden, dann 
immer flacher werdenden Kurye. Der Rohrquerschnitt hat nur geringen EinfluB 
auf die erzielbaren Ausbeuten an CHsO. In einem Bohr mit 4 mm DurchmesBer 
wurden die besten BeBultate erhalten. Die hoebste Formaldebydkonz..im Bk.-Gas 
(0,192 Vol.% bei einer Ofentemp. yon 1100° u. einer Gasgeschwindigkeit yon 20 m /sek) 
wurde mit einem 16% CH* u. 16% enthaltenden Gasgemisch erzielt. Die 
Formaldehydausbcute betrug dabei 1,20% auf angew andteB  CH< bezogen. Bei 
hoherem CH4-Gehalt nahmen dio Ausbeuten wieder ab, wahrend sie bei geringerem 
CH4-Gehalt besser wurden. Um die Hochstausbeuten an Formaldehyd zu erzielen, 
muB die Gasgeschwindigkeit bei gleicher Ofentemp. um bo groBer gewahlt werden, 
je  kleiner der Rohrąuerschnitt ist. Die beste FormaldchydauBbeute (5,96%) auf 
angewandtes CH4 bezogen wurdo mit einem 1,2% CH< enthaltenden CHł-Luft- 
Gemisch bei einer Ofentemp. yon 1000° erzielt. Auf yerbrauchtea CH4 bezogen 
wurden mit dem 16% CH4 enthaltenden GemiBch bei 700° die besten Ausbeuten 
(70,5%) erzielt. Unter giinstigen Bedingungen entsteht also bei der CH^-Ojcydation 
CHjO ais Hauptprod. (Brennstoffchemie 5. 37—42. Hiilheim-Ruhr, Kaiser W il h e l m - 
Inst. f. Kohlenforsch.) TBOP3CH.

E. F ricke  und L. HaveBtadt, Uber eine Verdrtifachwng der Acetaldehydaus- 
beute bei der gewShnlichen Darsłellung aus Ałhylalkohol. Vff. bestatigen die An- 
gaben yon A d am s und W il l ia m s  (Journ. Americ. Chem. Soc. 43. 2420; C. 1922.
III. 907) und yon W e r t h e i m  (journ. Americ. Chem. Soc. 44. 2658; C. 1923. I. 
405), nach dessen Verf. sie 10% kleinere Ausbeute erhielten. Der Zusatz yon HNOa 
iat uberfliisaig. Zur besten Herst. yerwenden Vff. den App. yon H e n l e  („Organ. 
Praparate,“ Leipzig 1909. 70) mit folgenden Anderungen. An Stelle der zwei 
Saugflaschen mit A. yerwende man zwei schlanke Waschflaachen alg Vorlagen, die 
mit Eis-Kochsalz gekiihlt werden. Den mindestens 70 cm langen, aufsteigenden
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Liebigkuhler ktiblt man mit W. von 5—10°. Der absteigende Kiihler kann durch 
ein einfaches Bohr crsetzt werden. COa wird durch ein drittea Bohr eingeleitet. 
Bei genugendem COj Strom war die Ausbeute 60—62°/o. (Ztschr. f. angew. Ch. 
3 6 . 546—47. 1923. Miinster i. W.) J u n g .

E . Looąnin und L. Leers, U ber die Dthy dr atation ciniger neuer Pinakone. 
In den yereinzelten bisher untersuchten Fallen hat man Pinakone vom TypuB I. 
nur in Pinakoline yom Typus II. iiberfiihren konnen, obwohl theoret. auch solche 
yom Typus III. entstehen konnen. Yff. haben die gleiche Erfabrung mit einigen 
neuen Pinakonen vom Typus I. gemacht. Diese wurden dargestellt aus «-Oxy- 
ketonen der Formel E(CH8)C(OH)-CO-CHa mittels CHaMgJ, der Einw. konz. HsS04 
unterworien (ygl. M eeewein, Liebigs Ann. 4 1 9 . 121; C. 1 9 2 0 . I. 153), mit Dampf 
u. dann fiir sich dest., schlieBlich iiber die Semicarbazone rein gewonnen. Aus- 
beuten nicht iiber 70°/0 (neben ungeeatt. KW-stoffen). Oxydation von II. fiihrte zu 
den Sauren E(CH„),C-COsH. Anzeichen fiir die gleichzeitige B. yon III. konnton 
nicht wahrgenommen werden. Um jeden Zweifel auszuBchlieiien, wurden III. aus 
Piyalylchlorid u. EZnJ synthetisiert u. sowohl in ihren Kpp. ais auch den FF. 
ihrer Semicarbazone bezw. Oxime ais yerschieden yon II. erkannt. — Trimethyl-n- 
propylglykol (L, E  =» CSH,) lieferte: Semicarbazon, F. 119,5°. Daraus 4,4-Dimethyl- 
hexanon-5 (II., E =  C„H,), Kp.,46 149°, 0,838. Oxm, Kp.„ 100-101°, F. 58°. -
Oxydation mit NaOBr ergab (nebst Spuren einer Oxysaure, C8H180 8, F. 68°j Dimethyl- 
n-propylessigsaure, C,Hu O ,, Kp.s 98—99°. Chlorid, Kp.i0 45°. Amid, F. 95—96°. 
Methylester, Kp. 144—145° (ygl. H a łle e  u. Bauee, C. r. d. l’Acad. des sciencea 
1 48 . 129 [1909]). — 2,2-Dimtthy\hexanon-3 (III., E =  C8H7), Kp.,45143,5°. Sani- 
carbazon, F. 153—154°. Oxim, F. 76—77°. — Trimethyl-n-butylglykol (I., E  =  C^H,,) 
lieferte: Semicarbazon, F. 130—131°. Daraus: 5,5-Dimtihylheptanon-6 (II., E =  C4H8),

I. ĄCH,)C(OH)-ąOH)(CHt)s ; II. E(CH„)jC-CO>CHB; III. (C ^ C -C O -R  
Kp.„s 169,5°, D.n4 0,834. — Oxydation mit NaOBr ergab (nebst Spuren einer Oxy- 
saure C9HI8Ó„, F. 92°) Dimethyl-n-butylessigsaure, C8H160 ,, Kp.„ 117 — 119° (ygl. 
Me e b w e i n , 1. c.). Chlorid, Kp.10 56°. Amid, F. 92°. — 2,2-Dimethylheptanon-3 
(III., E = .C 4H9), K p 7S6 164°. Semicarbazon, F. 142—143°. — Trimethyl-ń-amyl- 
glykol (I., R =  C6Hn ) lieferte: Semicarbazon, F. 106°. Daraus: 6,6-Dimethyloctanon-7 
(II., E  >=■ C6H„), Kp.10 75°, D .°4 0,843. — Oiydation mit HNOt (D. 1,36) ergab 
Dimethyl-n-amylessigsdurc, CeH18Oj, Kp.,, 130°. Chlorid, Kp,10 74—75°. Amid, 
F. 101—102°. — 2,2-Dimethyloctanon-3 (III., E  => C5HU), Kp.10 72°, D.°4 0,834. 
Semicarbazon, F. 139—140°. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 178. 2095 —98.) L in d e n b .

Jo h n  B. E keley  und C arl J . Klemme, Die Additionsprodukte des Methyl- 
athylketons mit Chloroform, Bromoform und Jodoform. Durch Zugabe von KOH 
zu einem Gemisch aus 1 Mol CH^COG^U^ -J- 2 Mol C3CIS, GHBre oder CHJ3 
entstehen die Trihalogentertiaramylalkohole, die mehr oder weniger gelb gefarbte 
Fil. yon etechendem Geruch sind; auf die Zunge gebracht wirken sie betaubend 
auf dieBe. Auffallend war, daB die Mol -Eefr. der reinen Yerbb. betracbtlich groBer 
ais die theoret. berechneten Werte war, und zwar um so mehr, je gróBer daa 
At.-Gew. war. — Tert.-Trichloramylalkohol, C5H9OCI8, Kp.6J0110—113° unter Zers.;
D .i4 1,2128, nBl° 1,4460. — Tert.-Tribromamylalkohol, CsH8OBr8, Kp.40 130—135° 
unter Zers., D4M 1,8788, Dj,’ 0 1,5130. — Tert.-Trijodamylalkohol, CsH0OJ,, Zera. 
unter yermindertem Druck schon unterhalb des Kp.; D4!° 2,1438, dd2° 1,5680. 
(Journ. Americ. Chem. Soę. 4 6 . 1252—54. Boulder [Col.], Urny.) H abebłand.

A. V. Szent-G yorgl, Studien iibtr die biologische Oxydation. I. Uber die 
Sauerstoffaufnahme des System  Linolensdure-SE-Gruppe. DaB aua Linolensaure 
unter katalyt. Einw. der SH-Gruppe entstehende primare Oiydationsprod. ist kein 
Peroxyd, wie Me y e b h o f  (Pe l Ug e b s  Arch. d. Physiol. 1 9 9 . 531; C. 1 9 2 3 . III. 
1089) behauptet, sonaern ein Athylenoiyd. — Das durch O,-Oiydation yon auf
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Flieflpapier aufgesaugter Linoleneaure erhaltene Oiydationsprod. hat Mol.-Gew. 293; 
ea iBt auf ein Mol Linolensaure 1 Atom O aufgenommen. Das Prod. iBt n ic h t 
acetylierbar, reagiert nicht mit FeCl„ oder Phenylhydrazin; es reduziert T o l l e n s  
Reagenz; durch Aufspalten dea Ringes wird ein Prod. von Mol.-Gew. 551 erhalten. 
J  wird entsprechend einem Athylenosy4 addiert. (Biochem. Ztschr. 146. 245
his 253.) A. R. F. H e s s e .

A. v. Szent-Gyorgi, Studicn Uber die biólogischc Oxydation. II. tłber den
Mechanimus m d  die Bedeutung der SH-Katalyse. (I. vgl. yorst. Ref.) Yf. studiert 
die katalyt. Wrkg. der Thioglylolsawe u. kommt dabei zu folgender Anscbauung: 
Die Thioglykoleaure verbindet sich mit dem molekularen O, der Luft b u  einem 
sehr aktiyen Perosyd u. ist so befahigt, mit oder ohne Ggw. geeigneter Kataly- 
eatoren fiir die Zellatmung wiehtige Subatanzen zu CO, zu oxydieren u. ao die Rk. 
zwischen molekularen O, u. der aonst stabilen zu oiydierenden Substanz zu yer- 
mitteln. — Die Verss. wurden so ausgefiihrt, daB Essig-, Propion-, Butler-, Milch- 
saure mit Atbylperoiyd (I) oder Thioglykoleaure (II) in Ggw. von geringen MeDgen 
Mohrschem Salz oiydieit wurden. Hierbci entwickelte (II) ebenao wie (I) aus den 
SSuren CO, (Glucoae wurde nicht angegriffen). (Biochem. Ztschr. 1 4 6 . 254—58. 
Groningen, Univ.) A. R. F. H e s s e .

E. Molea und C. Liaz V illam il, Die Pyrolyse des Calciumoxalat8. (Vorlaufige 
Mitteilung.) Nach A. S c o tt  (Proceedings Chem. Soc. 2 0 .  156; C. 1 9 0 4 . II. 420) 
zera. aich CaCt Oi glatt zu CaCO, +  CO; die Temp. der Zers. wird von neueren 
Autoren zu 430—440° angegeben. — Ausgangspiod. iat ein italien. Marmor, der in 
HNO„ gel. u. von Fe u. Mg befreit wird; das durch Umkrystallisieren gereinigte 
Ca(N03), wird in neutraler, ammoniakal. u. eaaigsaurer Lsg. durch reinea Ammon- 
oialat gefallt, im Luftstrom bei 80° getrocknet u. auf 250° erhitzt: Verlust steta
1 aq. — Die Pyrolyee hangt dayon ab, ob das Praparat absol. trocken ist oder 
nicht. Ist nicht alles W. entfernt, so entwickelt sich H ,0, CO, CO, u. das Prod. 
enthalt Spuren C u. Ameisensaure. Die Zers. beginnt bei 380°. Das trockene Salz 
gibt bei tiefen Tempp. einen weiBen Riicketand u. fiihrt anfangs zu einem Gleich- 
gewieht CaC,04 CaCOs -j- CO; bei hoherer Temp. atellt sich ungefahr das 
Gleichgewicht ein: 7CaC,04 ^  7CaC03 +  5CO +  CO, +  C; bei 470-480° ist 
die Zers. beendet. Abaorbiert man das CO„ so oxydiert sich das CO durch den O, 
der Luft. Ohne Natronkalkrohr erhalt man bei 450—500° die theoret. Gasmenge, 
mit u. ohne 0 „  mit feuchtem u. trockenem Salz; mit Natronkalkrohr erhalt man zu 
wenig Gaa, auagenommen wenn man allen O, auaschlieJBt. Weitere Yerss. ergeben, 
daB Natronkalk ein Katalyaator fiir die Oiydatioa des CO ist. — Bei 400° ist die 
Zers. noch unyollstandig; das Gleichgewicht wird in doppelt eo langer Zait erreicht 
wie bei 422 u. 440°; ea bleibt unzersetztes Oialat zuriick, der Riickstand ist weiB, 
das Gas reines CO. Bei 422 u. 440° ist nach l 1/, Stdn. die Reaktionsgeschwindig- 
keit die gleiche, die Rk. noch nicht yollstandig. (Anales soc. eapanola Fis. Quim, 2 2 . 
174—86. Madrid, Lah. de Invest. fia.) W. A. R oth.

A rth u r W. Dox und Bruce Houston, Alkylchlormalonamide. Einflufi tton 
Eomologie auf den Oeschmack. Die zum groBten Teil neu dargeatellten Alkyl
chlormalonamide wurden bezuglich ihrea Geschmackea yerglichen mit 6°/0ig. Rohr- 
zuckerlsg. Monochlor- u. Methylchlormalonamid waren fast dreitnal so atifl ais 
Zuckerlsg.; Dićhlor-, Athyl-, n-Pr opyl-, i-Propyl- u. n-Butylchlormalonamid fast 
neunmal, die n-Hexylchlorvcrb. faat hundeitmal so aiiB, diese erwies sich auch siiBer 
ala Dulcin. Im GegenBatz zu diesen Verbb. stehen die Isobutyl-, Isoamyl- u. Ben- 
zylverbb., sie schmecken stark bitter; die n-Butylverb. ist siiB u. bitter zugleich. — 
Dibrommalonamid schmeckt anfanga sufi, bald darauf erinnert der Geschmack aber 
stark an den yon H ,0,. — Die Verbb. wurden (mit AuBnahme yon i-Propylchlor- 
malonamid) dargestellt durch Chlorieren in Eg.-Lsg. — Dichlormalonamid, aus Eg.
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F. 205°. — Ghlonnalonamide: Methyiverb., Nadeln, F. 224—225°. — Athyl, Priamen, 
F. 150°. — n-Propyl, Priamen, F. 150°. — i-PfOpyl, aus dem Chlormethylester -f- NH„ 
Nadeln, F. 177°. — n-Butyl, Nadeln, F. 136°. — i-Butyl, Schuppen, F. 132°. —
i-Amyl, Sehuppen, F. 157°. — n-H(xyl, Nadeln, F. 130°. — JBenzyl, Priamen, 
F. 183—185°. — Isopropylchlormahnstiuremethylester, olig, Kp.„ 110—112°, Kp.7M 221 
bis 222°, Geruch durehdringend, aber nicht unangenehm. (Journ. Americ, Chem. 
Soe. 4 6 . 1278—81. Detroit [Mich.], P a b k e , D a v is  u. Cy.) H a b e b l a n d .

E. A hlberg, Stereoisomerie und iterischi Umlagerungen lei ct-Thio- und ct-Sul- 
fondicarbonsauren. Nach der v a n ’t  H off-Le BELachen Theorie muaaen die ct-lhio- 
difettsduren, die 2 gleichwertige a. C-Atome enthalten, in 4 atereoisomeren Formen 
(Meao-, Rscem-, d- u. 1-Form) esistieren. Diese Annahme konnte Vf. esperimentell 
beatatigen, indem ea ihm gelang, alle 4 Formen der a-Thiodibuttersaure (III.) u. 
a-Thiodiisovalerianiaure (IV.) darzuatellen. Beide Sauren laaaen aich durch KMnOt 
osydieren zu den entsprecbenden Formen der ct-Sulfomawrcn. Ais Zwischenprod. 
wurde im Falle der rac. «-Thiodiiaovalerianeaure die rac. a-Sulfozydiisovalerian- 
sdure erhalten. Ea wurde beobachtet, daB die Oiydation der Thioverbb. zu den 
Sulfoaauren bei genannten Verbb. langere Zeit erfordert, ala bei den niedrigeren 
Homologen. Zuriickzufiihren iat dieae EracheinUDg auf ater. Hinderung. In den 
durch Oiydation der Verbb. I.—IV. zu erhaltenden Sulfonsiiuren Bind in III. 2, in
IV. 4 C-Atome, die za den eingetretenen O, in der ungunatigen 1,5-Stellung sich 
befinden. — Vergleicht man die biaher bekannten Sulfondiearbonsauren (V,—VII.) 
mit a. C-Atomen, eo ergibt sich eine yerachiedene Beatandigkeit der atereoisomeren 
Formen der yerschiedenenSfiuren. Nachstehende Tabelle gibt unter Z  die Zeit in 
Stdn. an, in der eine akt. Verb. zur Halfte inaktiyiert wird (C =  Mol. Sfiure 
in W.):

n Z  C
a-Sulfondipropionaaure (V. ). . .  0 aehr klein
a-Sulfondibutteraaure (VI.) . . . 2 3,5—5,5 0,13—0,25 (bei 23°)
a-SulfondiiBOyaleriansaure (VII.) . 4 47—90 0,18—1,0 (bei 25°)

V. iat bisher (ygl. Lqv£n u . A hlbeeg , Ber. Dtaeh. Chem. Ges. 5 4 . 227;
C, 1921. I. 657) nur immer in einer inak. Form erhalten worden, Die Umlagerung 
der yerBcbiedenen Formen dieser Sauren, die durch einen Platzwechsel der an eins 
der a. a-C-Atome gebundenen Eadikale bewirkt wird, kann man unter Annahme 
der B. einer Enolform erklaren. 2 Enolformen (VIII. u. X.) Bind yon c-Sulfon- 
difettaauren (IX ) denkbar. Durch ster. Einfliiase kann die Wanderung dea H ganz 
oder teilweise yerbindert werden, Verbb. die zu den O-Atomen dea S in 1,5-Stellung 
C-Atome enthalten, werden infolge dieser beaondera uńgiinstigen Stellung den 
grofiten ater. Hinderungen ausgeaetzt sein, die B. einer,Enolform wird erachwert, 
die „Halbierungszeiten1* ainken, wie aus obenatehender Tabelle eraichtlich iat, in 
der n die Anzahl der C in „krit. Poaition“ angibt. Auch die Sehwierigkeiten, die 
sich zum Teil bei der Darat. der Eater der Sauren V.—VII. zeigcn (ygl. L e v ż n ,  
Ber. Dtach. Chem. Ges. 17. 2823 [1884] u. Journ. f. prakt. Ch. 3 3 . 104 [1886]) 
weiaen deutlich auf ster. Hinderung, die durch den EjnfluB der Sulfonyl-O-Atome 
auf die /-C-Atome bedingt wird. DaB in den Lsgg. yon Sulfondifettsauren die 
Enolform VIII. yorhanden sein muB, ergibt sich auch aua folgendem; durch Oxy- 
dation yon Thiodiglykól&aure zu Sulfondicssigsaure (IX. R =  H) erhielt Loyżn 
Ozalsaure. Die Entstehung dieser letzteren laBt sieh nun so erklaren, daB das 
Enol VIH. (R ■  H) an der Doppelbindung C : S angegiiffen u. daa Mol. hier ge- 
spalten wird; da die B. yon C ,04Hj durch Zugabe von Alkali yermehrt wurde, ist 
anzunehmen, daB diesea die Enolbildung fordert. Fiir die Enolform VIII. sprechen 
auch Reduktionsyeras., bei denen es gelang, aus Sulfondiessigiaure mittels Na- 
Amalgam eine stark nach CJBaCOOH riechende Fl. zu erhalten, entaprechend gab
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Sulfondiessigsaurediathylester Gerueh nach GHt GO,G,Hs u. Sulfondibuttersaure Ge- 
juch nach CaII7COOH-, auch in dieeen Fallen tritt die Sprengung an der doppelten 
Bindung dea Enola ein. Die B. der Enolform X. ala Zwiaehenprod. bei der Um- 
lagerung iat unwahracheinlich. Nach den Unteras. des Vfa. verliiuft die Umlage- 
rung von VI. an dem zweiwertigen łon, OberachuB von Alkali beschleunigt den 
Vorgang; dieaea ware bei B. yon X. nicht moglich.

I. II. III. IV.
H O O C -C H , HOOC-CH.CHs H O OC .C H -CH j.CH , HOOC.CH.CH(CHs),

Ś !•} H Ś
H O O C -Ó H , HOOC.ÓH.CH, HOOC.(JH-CHs-CH8 HOOC.<JH.CH(CHs),

HOOC-CH.CH, HOOC.CH-CEs .CH , HOOC.CH.CH(CHa)f
V. SO, VI. 550, VII. SO,

HOOC.ĆH.CH, HOOC-ÓH. CH,.CH8 HOOC-ÓH.CH(CH8)s

HOOC-CR HOOC.CHR (HO),: C : CR
VIII. SOOH =ć= IX. &0, ^  X. ko ,

HOOÓ.CHR HOOÓ-CHR HOOC-CHR
V ersu ch e . a-Thiodibuttersdure (III.), Darst. nach Lovi:N (Ber. Dtsch. Chem. 

Ges. 27. 3059 [1894]) aua a-Brombutteraaure Na,S; Siiure ala Ba-Salz gefallt, 
Zerlegung dea Salzes durch H,SO<; aua teilweiae eingedampfter schwefelaaurer Leg. 
beim Abkiihlen Kryatalle, aus 5-fachem Gewicht W. umkrystalliaiert: Mesosaure,
F. 109°; aua der nicht eingeengten H,SO,-Mutterlauge oder aua ihr nach Eztrahieren 
mit A. u. Losen in wenig W. racetn. a-Thiodibuttersdure, Oktaeder F. 82°, 11. in 
A., Aceton, Bil., wl. in PAe., K =  0,052 (25°); aaurea K-Sale, KH(OCOC8He),S. 
Spaltung in die aktiyen Formen; saures thiodibuttcreaures d-Phenylathylamin, 
CjjHuNOSOCOCsHjJgS, [«]D in W. =  +9,5°. Beaaer zur Spaltung eignet sich das 
neutrale Salz aus l-Phenyldthylamin, (C8Hn N.HOCOCeH0),S, [a]„ in W. =» —44,1° 
(0,2157 g in 2,005 ccm Lag.) u. [a]D =» —46,0° (0,6590 g in 2,005 ccm Lag.) beide
3 mai umkryatallisiert; gesatt. Lag. im 0,25 dm-Rohr a  => —3° 33', F. 142—143°, 
beim Erhitzen dea Salzea auf 70—80’ teilweiae Abspaltung dea Baee. — l-Thio- 
dibuttersdure, aua konz. was. Lsg. Priamen, F. ca. 3 5 an Luft zerflicMch; [«]D => 
—152° (0,1591 g in 2,005 ccm W.); wird in waa. Lag. bei 100’ langsam in inakt. 
Saure umgewandelt. — Neutrales d-thióbuttersaures d-Phenylathylamin, [«]D >=■ 
—f-43,5° (0,2150 g in 2,005 ccm W.); d-Thiodibuttersaure kryatallisiert schwer, [«]D =*= 
-j-1450. — Saurea mesothiobuttersaurea K, (K0C0C8H,,),S, 2(HOCOC8H8),S, lang- 
same Zera. bei 120—130’; neutrales Ag-Salz, (AgOCOC,H6),S, wird durch Licht 
raach unter Braunfarbung zersetzt; saures mesothiodibuttersaures d-Phenylathylamin, 
olig, nach langerem Stehen Kryatalle. — a-Bromisotaleriansaureester, durch Bro- 
mieren von Iaovalerianaauro bei Ggw. yon weiBem P (zuletit auf 120° erbitzt), bei 
80° abBol A. zugegeben; K p u  76—78°. — a-Thiodiisovaleriansdureester, Cu HM0 4S, 
aua yorigem -f- Na,S in A.; auB A. bei Kp.,7 165—168° wurde ein opt-akt. Ge- 
miach dieaea Estera mit den Estern von Thiodiisopropylglylcolsaure, a-Methylalhyl- 
u r isopropylthiodiglylcolsdure u. Thiodimeihylathylglyleolsdure erhalten. Aua dem mit 
A. behandelten Reat der Reaktionalsg. wurde durch Zusatz yon Saure ein Ol aus- 
geschieden yon widerlich durchdringendem Geruch, das yom Kp.)eo 70° bis Kp.„ 
170° gleichmafiig dest., Zus. wurde nicht ermittclt. Daa Eatergemisch wurde mit 
alkoh. KOH yeraeift, die in w. W. gel. K-Salze der Sauren mit Strychninsulfatlsg. 
yeraetit; ausfallende Strycbninsalze nach 1-stdg. Stehen abfiltriert, mit NH4OH ler- 
legt, hieraus Heso-ct-thiodiisovaleriansdure. Aus der uraprflnglichen Mutterlauge 
wurde nach Ausfallen dea Strychnina, Anaauern u. Eitraktion mit JL eine zum Teil
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krystallisierende M. enthalten, beatehcnd aus der Racemsaure u. anacheinend Methyl- 
ałhylisopropylthiodiglylcolsaurc.

Mtto-ct thiodiiiovalerian8aure, C10H18O4S (IV.), auB W. (40—50fache Menge)
F. 136°, hieraus durch AbkUhlen Prismen, durch Eindampfen sechaseitige Tateln; 
neutrales Mg-Salz 11. in W ., neutrales BaSalz, Ba(0C0C4H8),S, 2 H ,0 , yieraeitige 
Prismen; neutralea Cu-Salz hlaue an Luft yerwitternde Krystalle, im Eisiccator 
unter Ahgabe von W. hellgriin werdend; neutralea Ag-Salz, wl., an diffusem Licht 
ziem lich bestandig; neutrales Strychninsalz, (CslHslOsNs), C10H,8O4S, 3l/a H ,0  (?), 
aus w. W. Priamen, auf 95—1C0° crhitzt unter Gewichtsyerlust schm., bei langer 
dauerndem Erhitzen bei dieeer Temp. teilweiae Yerkohlung; neutrales Brucinsalz, 
(CiSH,80 4N,)9 C10H 19O4S, 8H ,0 ; neutrales Salz mit l-a-Phenylatbylamin krystallisiert 
nicht; saures K-Salz konnte nicht dargestellt werden; neutraler Athylester, 
(C,H6OCOC4H8)»S, Kp.ls 160—162°, beim Yeraeifen entsteht z. T. rac. a-Thiodiiso- 
raleriansaure, (H 0C 0'C 4B8),S '2H ,0  (IV.); beąuemer wird diese erhalten durch Er
hitzen der Mesoform auf 200—210°, die Umwandlung ist jedoch nicht yolistandig, 
da bei dieBer Temp. die Geachwindigkeit der Umwandlung der Meso- in die Racem- 
form u. umgckehrt die gleiche ist; es wurden erhalten: 43,8°/0 Meso- u. 44,4°/0 
Racemsaure, Trennung beider durch die Strychninsalze; aua der Mutterlauge dor 
Strychninsalze wird dio Racemsaure erhalten. Aus konz. Lsg. bei gewohnlicher 
Temp. echeidet Bich die wasserhaltige Saure ab, grofie Prismen; aus w. konz. Lsg. 
durch Impfen oder Abkuhlen die wasaerfreie Form, sechsseitige Prismen, F. 117,5 
bis 118°; bei 17° ist eine mit der waaaerhaltigen Saure geaiitt. Lag. 0,33°/0ig. aaures 
K-Salz ex'stiert nicht; dio neutralen K- u. Na-Salze sind sehr hygroskop.; neutrales 
Mg-Salz weiBes Pulver, bei gewohnlicher Temp. 25 g 1. in 100 ccm W.; neutrales 
Ba-Salz, Ba(OCOC4H8),S, 2H ,0, Nadeln; gesatt. Lsg. 2%'gi neutrales Cu-Salz blau- 
griinea Pulver, im Esaiccator unter W.-Verlust griin werdend; neutrales Ag-Salz 
ziemlich lichtbestandig. Zerlegung der Saure in die opt.-akt. Formen am besten 
durch Brucin. Neutrales l-cc-thiodiisovaleriansaures Brucin, (C|fH,8N,O4),C10H18O4S, 
8H ,0  aus der Racemsaure -(- Brucin, gel. in W. (70—80°), fiinfmal aus W. tim- 
krystallisiert, F. 174—175°, wsa. Lsg. dieses Salzes bei 6° eingedunstet gibt groBe 
durchsichtige Kryatalle, die nach Impfen mit der 8H ,0  haltigen Verb. beim Stehen 
glSnzende groBe Prismen bilden, Verb. (Brucin),•C10Hi,Oi8,14H,O. — l-u-Thio- 
diisomleriansdure, (H0C0C4H8),S (IV.), aus dem Brueiusalz durch Schiitteln mit W.,
H ,S04 u. A., aua A. krystallwaaBerfrei, F. 81—81,5°, [ct]Du  =  —126,5°; aus W. 
Stabchen mit 2H ,0 . — Neutrales d-u-thiodiisovaleriansaures Brucin, (CraH,eN ,04),- 
C10H,8O4S, aus der urspriinglichen Mutterlauge des vorigen Salzes, aus 15-fachem 
Gewicht W. Prismen. — d-u-Thiodiisovaleriansćłwe, F. 80,5—81°, krystallisiert mit 
2H ,0  u. ohce W .; kryetallwassetfreie Saure [a]D18 =  -{-129° (0,05-molare iibers&tt. 
Lsg. in W.), [a]D18 =  +127° (in 0,025-molarer Lsg.); beim Kp. des W. findet lang- 
same Racemisation der SSure etatt.

rac. a-SulfoxydiisovaUriansdure, (HOCOCH-CH(CH8),),-SO, aus der Racemform 
von IV. in NaOH -J- KMn04 unter Einleiten von CO,; aua A. -{- W. F. 151—152°, 
vierseitige Prismen, wl. in W .; Ba-Salz krystallisiert nicht. Die Mesoform gab 
bei analoger Behandlung bei 0° eine klebrige, gummiartige M. — S u lfon  d ife t t-  
sa u re n : Die Osydation der Meso- u. Racemform yon III. zu den entsprechenden 
ct-Sulfondibuttersauren (VI.) gelingt am besten durch 10°/oig. UberschuB an KMn04 
in alkal. Lag. unter Einleiten von CO,‘ oder Zugabe yon MgS04. Die Mesoform 
konnte in freiem Zustande nicht rein erhalten werden. Die rac. a-Sulfondibutter- 
saure ist- schon fruher yon Lov£n (1. c. Journ. f. prakt. Ch. 33) dargestellt, ais 
solche yon ihm jedoch nicht erkannt worden; aus W. anscheinend Oktaeder,
F. 152°, II. in W., A. u. A.; neutrales Ba-Salz, Ba(OCOC,H8),SO,, 2H,0 (27 , H,O?). 
Die Oiydation der akt. Formen yon HI. durch KMn04 geht sehr langsam vor aich,



1924 II. D. O e g a n is c h e  C h e m ie . 619

es -wird ein Teil immer in die Kacem- u. Mesoform umgewandelt, auch bilden sich 
15—20% Nebenprodd. Am beaten gelingt die Darst. der akt. Yerbb. durch Spal- 
tuug der Racemform mittels Brucin. Neutrales d-a-sulfondibuttereaures Brucin, 
(OjaHsjNjO^jCsHuOiS, 4H ,0 (vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 1279; C. 1922. III. 
125) aus W. ąuadrat. Tafeln; aua der Mengo der beim Umkryatallisieren zuriick- 
erhaltenen Yerb. gebt heryor, daB in wss. Lsg. Umlagerung in Meso- u. 1-Saurc 
stattgefunden hat; freie Saure [«]D1U =  -(-22,1° (in W.). Die durch Osydation vom
l-a-Thiodibuttersaure erbaltene Yerb. hatłe nach 1 Stde. « D23 =  —3° 35' (1 dm-Rohr,
1,03 g Thiosiiure ozydiert); unter der Annabme, daB die Ausbeute an Sulfonsaure 
80% betriigt, ergibt sich fur [«]D53 =  -f-28,20, eine aus Brucinsalz hergestellte 
Saure zeigte [a 1 D,s => 25,4°, war jedoch scheinbar mit Antipoden yerunreinigt. 
UnterBB. iiber die R acem iB ierungsgeschw ind igkeiten  der akt. Pormen ergab, daB sie 
in W. leicht inaktiv werden; bei geniigender Alkalinitat yerlauft die Racemisierung 
momentan. Die eaurcn Salze haben, ahnlich wie die freie Saure, in W. eine 
Halbierungazeit yon 3—5 Stdn. bei 23°. In HC1 u. Aceton sind die akt. Formen 
weit bestandigor; dies gilt auch fiir  schwach saure wss. Lsgg. der neutralen Salze, 
dereń Halbierungazeit sich auf Monate belauft. Die Inaktivierung yerlauft um so 
schneller, je yerdiinnter die was. Lsg. der Saure ist. Die Ge3chwindigkeit ist 
jedoch nicht dem Grad der primaren Dissoziation der Saure pioportional. Wahr- 
scheinlich yerlauft die Racemisierung am zweiwertigen łon unter katalyt. Wrkg. 
von H \ I n  alkal. Lsg., wo nur das zweiwertige łon yorhanden iat, ist die [OH'J 
maBgebend. — Saures K-Sdlz der Meso-u-sulfondibuttersaure, KH(OCOC8He),SO„ 
aua w. W. mkr. Prismen.

Meso-a-sulfondiisoualeriansdure, (H0C0C4U8'sS0, (VII), durch Osydation der 
Mesoform yon IV. nach der oben angegebenen Methode, Eitrahieren mit A., Loaen 
des Ruckatandea aus A. in W ., Neutraliaieren mit Ba(OH)a; ea acheidet sich zu- 
nScbat das Ba Salz der Racemform ab (22%) danach aus der Mutterlauge durch 
Einengen daa Ba-Salz der Meaosaure (44%), aus diessm die freie Mesoaaure, aua 
A. F. 131—133° (Eintaucben des Schmelsspunktrohrchens bei 110°), 11. in W ., A., 
A., wl. in Bil., "K =  ca. 1,2; Ba-Salz, BatOCO^H^jSOj-SHjO, aus W. Prismen, 
in h. W. weniger 1. ala das Ba-Salz der Racemform; die neutralen u. aauren K- 
u. Na-Salze Bind 11. in W.; Mg-Salz hygroskop.; Zn-Salz Prismen; Ca-Salz wie 
Ba-Salz; Pb-Sale gummiartig; Ag-Salz zum Teil ebcnso, toilweiae Nadelbuachel; 
neutralea Cinchoninealz olig; Brueinaalz aus w. W. PriB m en; neutrales Strychnin- 
salz, (C^HjjNsOj • HOCOC^Hj^SOj , aus W. Nadeln. — rac. a-Sulfon diisovalerian- 
sdure, (HOCOC1He).JSOs (VII.), durch Oiydation der Racemform yon IV. oder der 
Sulfoiysaure (vgl. oben), wobei nebenbei stets yorig e  aueh teilweise gebildet wird; 
nach zweimaligem Umkrystallisiercn aus A. -f- Bil. F. 133—134°, 11. in W., A. u. 
A., wl. in Bzl. u. PAe.; saures K-Salz, KH!0C0C4H8)jS0,, Prismen, von allen Salzen 
am Bchweraten 1.; neutrales Mg-Salz krystalliBiert nicht; Ca-Salz kryatallisiert 
achwer; Ba-Salz, Ba(OOCC4H8\,SOs, 7HgO, aus h. W. Prismen, 1,28 g aind 1. in 
100 ccm  W. (18°); Pb-Salz kryatallin. Die aktiren Formen yon VIL lassen sich 
durch Oxydation der entaprechenden Formen yon  IV. nur achwierig gewinnen, aie 
enthalten IV. immer beigemengt. Am besten gelingt die Darat. auch hier mittela 
opt-akt. Basen aus der Racemform. l-ct-SulfondiisoDaleriansdure, Brueinaalz, 
(C!3H!9Na0 4*H0C0C4H8)jS0j, 11H,O, aua w. W. (nicht unter Zimmertemp. ab- 
gekiihlt) Prismen, F. 139° (Gasentw.), bei 40—60° getrocknetes Salz enthalt nur 
l ‘/a HsO, das bei 70° fortgeht; hieraus freie Saure, aus A. -f- Bzl. umkrystalliaiert, 
an feuchter Luft zerfliefiend; feuchte Saure in W. [M]„,9=  —78,0° in 7,5%ig. Lsg. 
—78" in 3,7%ig. LBg.; trockene Saure [M]D,S =  —-81,4° in 8,3%ig. was. Lsg., mit 
KOH neutralisierte, danach schwach alkal. gemachte Saure [M[D18 =  —j-15,4°. Aua 
der urspriinglichen Mutterlauge des Brucinsalzes nach Zugabe yon HjS04, Estra-
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hieren mit A., LSscn dea Ruckstandes hieraus in W., Versetzen mit Cinchonin 
(10°/ois- t)borachuB) wird daa Cinchoninsalz der d-ci- Sulfondiisovalcriansaurc, 
CmHjjNjO-HOCOC^H^j-SOj, 5 V iH ,0 ,  erhalteD , aus w. W. (70°) Tafeln; waeserfrei 
bei 115° Braunfarbung unter Gaaentw., 11. in A., hieraus dcC-Sulfondiisovalerian- 
saure, [«]D18 =  30,2° (6,88 g Saure in 100 ccm W.), bei hoheren Konzz. ist die 
Drehung bedeutend groBer (Tabellen im Original). Die Inaktiyierungsgesohwindig- 
keit dieser opt.-akt. Formen ist ebenso wie die yon VI. von auB eren Bedingungen 
abhangig; die Umlagerung findet jedoch bedeutend langsamer statt. (Journ. f. 
prakt. Ch. 1 0 7 . 241—329. Órebro [Schweden].) H a b e e l a n d .

A rthur Locke, Die Zersetzung von Dioxymaltinsdure. Die freie Dioxymdlein- 
taure zers. sich be i gewohnlicher Temp. in Lsg. sehr schnell in Glykolaldehyd u. 
CO,; eine Kondensation dea Aldehyda zu Zuckem, die bei hoherer Temp. statt- 
findet, ist unter diesen Umstanden nicht moglicb. Vf. yersuchte, durch Zugabe 
yon Alkali die Kondensation zu beschleunigen, fand jedoch, daB die K- oder 
Na-Salze der Dioxymaleinsaure im Gegenaatc zur freien Saure reeht bestandig 
sind. Beaondere Yerss., bei 25° mit yeracbieden konz. Lsgg. der Saure u. ihres 
Dinatriumsalzes bestatigten den Befand. Leitfahigkeitsyersa. ergaben, daB die 
relatiye Konz. der Saureionen in den Lsgg. der freien Saure fast zweimal so groB 
war ais in den Salzlsgg. Aus den im Original yeroffentlichten Tabellen e rg ib t  
sich, daB die Zers. der Saure annahernd proportional ist der Konz. der nicht- 
ionisierten COOH-Gruppen. Da jedoch Lsgg. der Saure in Bzl. u. Chlf. beBtandig 
sind u. sich erst auf Zugabe yon W. zer3 , nimmt Vf. an, daB die solyatisierte 
nichtionisiierte COOH-Gruppe den AnstoB zur Zers. gibt. Durch diese Solyatation 
w ird  der yon der C—C-Bindung geleistete Widerstand zur Dissoziation ab- 
geschwacht, die Zers. daher yergrofiert. Die groBere Stabilitat des Na-Salzes kann 
zuriickgeftthrt werden auf die geringere Affinitat yon C— gegen Na+. (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 46 . 1246—52. Carmel-by-tbe-Sea [Cal.], Ca b n e g ie  Inst. of 
Washington.) H a b e e l a n d .

P an i GroBmann, Uber die Tautomerie des Acctessigestcrs und des Acetyl- 
acetons. D it Abtorptionstpekłrcn dieser und verwandter Verbindungen. Zur ąuanti- 
tatiyen Best. yon alkal. Lsgg. yon Euolen wendet Vf. die Bromtitrationsmethode 
an, wobei direkt eine saure Br-Lsg. hinzugegeben wurde. Dadurch gelang es 
nachzuweisen, daB wsa. Lsgg. yon Acetessigeiter u. Acetylaceton in uberschiissigem 
Alkali 100—102% Enol enthalten. Acetessigeater enthalt in 96% A. je nach der 
Alkalikonz. 116—122% Enol; in abcol., Na-Athylat enthaltendem, A. 131°/0.- In 
letzterem enthalt Acetylaceton 125% Enol. — Acetessigester wird bei 25 u. 35° 
durch NaOH ąuanlitatiy yerseift, es ist eine eiofache, bimolekulare fik. Das Na- 
Salz ist in neutraler LBg. zu weniger ais 0,1%, in stark alkal. Lsg. zu 5% eno- 
lisiert. Die COONa-Gruppe iibt also einen groBen EinfluB auf die Enolisierung 
der CH,-CO-CH,-Gruppe aus. Acetylaceton wird durch NaOH yollstandig yerseift, 
es liegt hier kein einfacher Rk.-Mechaniamua yor. Bei den beiden Veraeifungen 
wird die Leitfahigkeit nur minimal yerandert; diese Enole sind also ebenso stark 
dissoziiert wie Na-Acetat; Komplesbiłdung ist ausgeacblossen. — Durch ultra- 
yiolette Strahlen wird sowohl Acetessigester wie auch Acetylaceton zersetzt. Vf. 
miBt dio nltrayioletten A b B o rp tionsspek tren  yon Acetessigester, Acetylaceton u. 
abnliche gebauten Korpern: Athoxycrotonesłer, Mesiłyloxyd, Crotonester, Diathyl- 
acetcstigesUr, Methylaccłylaceton in yerschiedenen Lsgg. Die Enolform des Acet- 
essigeB ters besitzt eine sehr starkę Bandę (s =■ 18000) bei ca. A =  2400 A. Diese 
Bandę entspricht der Athylengruppe, denn sie wird bei allen Korpern mit C =  C- 
Bindung gefunden. Dereń Lage wird durch die danebenstehenden Gruppen be- 
stimmt. Beim Crotonester liegt sie bei A =• 1980 A., Athosycrotonester bei A =  
2289 A., Meaitylosyd bei A ■= 2348 A. Die Enolform dea Acetylacetons beaitit
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ebenao eine starkę Bandę bei X =■ 2700 1.. Die Lage wird durch die Konz. der 
Carbonylgruppe beatimmt. Die Ketoformen des Aeetessigesters u. des Acetylacetons 
beaitien wie alle Ketone eine achwache Bandę bei A =  2700 A. u. s =  100. Die 
quantitative Best. der molekularen Abaorptionskoeffiiienten in yerachiedenen LBgg. 
erlaubt eine quantitative Bereehnung des Enolgehaltes, dazu miiasen die Maxima 
u. nicht die s -Werte fiir gleiche Wellenlangen yerwendet werden. Acetesaigeater 
zeigt in Dampfform eine kontinuierliche Bandę ohne Feinatruktur. Die Lage u. 
Intensitat der Bandę en tB prechen dem Enolgehalt des Aeetessigesters in fl. Zustand. 
(Ztschr. f. physik. Ch. 1 0 9 . 305—52. Zlirich, Uniy.) U lm a n n .

A. Praetorius, Die Bestimmung der Zusammcnsetzung des eutektischen Ge- 
misches von Methyl-, Athyl- und i-Butyloxaini'nsaurcester. Das fiir techn. Zwecke 
benutzte bei 56° erBtarrende Gemisch wurde durch therm. Analyse untersueht, der 
Einfachheit halber durch F.-Bestst., da die iibliche Genauigkeit der C- u. N-Bestst. 
nicht zu brauchbaren Reaultaten fiihrte. Von den erhaltenen Schmelzflachen im 
Dreiecksdiagramm wurde der tiefste Punkt auf die Dreieckaflache projiziert u. so 
die eutekt. Zus. erhalten (Diagramme im Original). Diase erwies sich zu 16,5°/0 
Methyl-, 24,5% Athyl- u. 59% ś-Butylester ais durchaua eutekt. u, entsprach den 
techn. Zwecken. (Ztachr. f. anal. Ch. 64 . 96—102. Wien, Techn. Hochsch.) H o e s t .

Edm und 0. von Lippmann, Bericht {Nr. 80) iiber die wichtigsten im 2. Halb- 
jahre 1923 erschienenen Arbeiten aus dem Gebiete der reinen Zuckerchemie. (Vgl. 
Dtsch. Zuckerind. 48 . 419; C 1923 . III. 1397.) Ea werden noch Arbeiten Uber 
Monosaccharide u. anachlieBend iiber Di- u. Trisacchartde, iiber Konsł. u. Kon- 
figuration der Zuckerarten, uber die EnUtehung der Zuckerarten in der Pflanze 
u. iiber die physiolog. Bedeutung der Zuckerarten besprochen. (Dtsch. Zucker
ind. 4 8 . - 447—48. 464 -  65. 493—94. 506. 4 9 . 143 -4 4 . 169 -70 . 201-2 . 224—25. 
250.) EOh l e .

Jam es Colquhoun Irv in e  und John  Pryde, Die Anwendung der Weerman- 
tehen Reaktion au f einen methylierten Zuckcr. Den von W e e r m a n  (Eec. trav. 
chim. Pays-Bas 37. 16; C. 1917. II. 612) angegobenen Abbau von Zuckern yer- 
suchten Vff. auf Tetramcthylglucose zu iibertragen. Die erwartete Abspaltung einer 
CHj-Gruppe u. die B. einer alkylierten neuen Aldose trat jedoch nicht ein. Die 
in Tetramethylgluconlacton ubergefiihrte Tetramethylglucoae gab mit NH40H  Tetra- 
methylgluconamid, dessen NH4-Salz bei Tempp. iiber 100° NHS abspaltete u. das 
Lacton zurttckbildete. Dio hohe Bechtadrehung dea Amids yeranlaBt VfF., diesem 
die Konst. eines Aminolactona (I.) zu geben. Aua I. konnte mit NaOCl kein CO, 
abgeapalton werden, es entatand das Carbimid, dem Yff. auf Grund seiner chem. 
Eigenachaften die Formel eines 2 - Keto - 4,5,a, fl - tetramethoxy ■ 6 - athyltetrahydro-
l,3-oxaeins gebsn (II.).

CHOCH,
L o ___  OH,OH<y£SNH

HOCH,.CHOH.dH.[CHOH3s(l)(OH). NH, C&.O.HC-HO^jJcO
CHsOH,C O

Y eraucho . Tetramethylgluconlacton, durch Zugabe von Br zu wss. Lsg. yon 
Tetramethylglucose, schiitteln mit Bleiglatte bei 50°, bis Lsg. neutral gegen Kongo- 
papier, nach Filtrieren achlitteln mit Ag,0, bis Lag. neutral gegen Lackmua, Ent- 
fernen der Ag-Salze, Filtrat mit H,S zers,, konz. Lag. mit A. ertrahiert, Biickstand 
hieraus in A. gel.;  farbloae, bewegliche Fl., K p 08 120—123°, d d 15 «=> 1,4580. —  

Tetramethylgluconamid, CjHjiOjNtOCHj), (entaprechend I.), aus yorigem in A, -J- NH,, 
aus PAe. (3 Teile) +  A. (1 Teil) weiBe, wachsartig weiche, zerflieBlichc Nadeln,
F. 68—70° (unter yorherigem Erweichen), [cf]Dl =■ +  77,5° in B*L, +60 ,4° in 
Aceton. —  Tetramethylgluconcarbimid (bezw. iaomerea Urethan II ), ClgH,#OtN, hub

VI. 2. 41
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vorigem (l/io Mol) +  150 ccm NaOCl-Lsg. (mit 5,57% akt. Cl, 9,87% Geeamtalkali) 
unter Scłiutteln; nach 10 Minuten (echwachę Bk. gegen Jodstarke) mit verd. HC1 
anaauew, erwfiroien, mit CaCOa neutralisieren; nach Eindampfen (Vakuum) mit ad.
A. extrahieren, Biickstand hieraus in ad. Aceton gel. ; rechteckige Piismen, bei 
schnellem Erhitzen F. 162°, bei langsamem Erhitzen tritt allmiihlich Zera. ein,
F. 150—160°; [a]D15 =» +169° (in W.); in l% ig. HCl-Lsg. bei 50° geht die Botation 
von [a]D16 =■ +161° im Laufe von 7 Stdn. auf +1,3° zuriick; mit 4%ig. Siiure bei 
100° tritt dieser Wcchsel nofort ein. Das bo veranderte Prod. gibt beim Neutra
lisieren mit Ag,COa ein Ag-Salz, das in der Kalte leieht Silberspiegel gibt. Durch 
Zers. mit H,S entsteht ein amorphes Prod. mit Saureeigenachaften, mit KMn04 u. 
Br reagierend; der Zus. nach Verb. G,Hu OtN, mit 30CHa-Gruppen, durch Er
hitzen mit methylalkoh. HC1 wird ein Sirup erhalten, der nach einiger Zeit Nadeln 
bildet, F. 94— 97°, [a]DIS =  —23,1° in Aceton, OCHa-Gehalt 48,3%, keine glucosid. 
Verb. (Journ. Chem. Soc. London 125. 1045—49. St. Andrews, Univ.) H a b e r l a n d .

Jam es Colquhonn Irv in e , Die Komtitution der Polysaccharide. Zusammen- 
fassende Daret. der ForBchungaergebnisse daa Vfs. u. seiner Schule auf dieaem Ge- 
biet sowie dem der y-Zucker. (Chem. Bev. 1. 41—71. Univ. of St. Andrews.) Oh l e .

Jam es Colqnhoun Irv in e , San* Pringshelm  und John M acdonald, Die 
Komtitution der Polysaccharide. VIII. Die Molekularstruktur der fi-Htxaamylose. 
(VII. vgl. Joum. Chem. Soc. London 125. 15; C. 1924. I. 2105.) Die yollatandige 
Methylierung der fi-Hexaamylose gelingt nicht. Selbst nach 22 aufeinanderfolgenden 
Methylisrungen enthalt daa Endpiod. nur 46,5% CHsO u. 53,9% C B ta t t  45,6 bezw. 
52,94%. Dieae Abweichung wird durch ein Nebenprod. bedingt, das durch Aus- 
kochen mit PAe. entfernt werden kann. Daun krystallisiert die Hexatrimethyl- 
amylose, C46H69Oao, .aus A. beim langsamen Verdunsten in Platten vom F. 102 bis 
105°. Mol.-Gew. nach S a s t  (in Campher) 1210; 1200, ber. 1224. Bei der Spaltung 
mit l%ig. methylalkoh. HC1 bei 100° liefeit sie ausschlieBlich ein Gemisch von cc
ii. fi-Trimethyhnethylghicosid ( d d  =  1,4582, [a]D,° =  -f*66,4° [CHaOH] c =  1)341), 
das in 8°/0ig. HC1 bei 100 in 2,3,6-Trimcthylglucose (F. 112°) ubergeht. 2,3,5-Tri- 
methylglueose wurde n ic h t  gefunden. (Journ. Chem, Soc. London 125. 942—47. 
St. Andrews, Univ. Berlin, Univ.) O h le .

J . K. Chowdhury, Uber Ather uon Pdlysacchariden mit Ozysaurtn. Ausgehend 
von dem D. E. P. 332203 (C. 1921. II. 672) hat Vf. die B. von Glykolsiiureathern 
einiger Polyaaeeharide untersucht, die mit Cl-CHjCOjH in Ggw. von NaOH ent- 
stehen. Alkoh. NaOH wirkt nicht besser ala wss. Mit steigender Konz. der Lauge 
erhoht aich die Ausbeute. Ein giinstiges Verhaltnis ist: 1 Mol. Polysaccharid : 12 Mol. 
NaOH : 9 Mol. Cl-CHjCOjH. Die Ek. vollzieht sich bei Zimmertemp. in liingetens 
20 Stdn. Erhohung der Temp. ist ohne EinfluB. — Celluloseglykolsaureather. Ein 
Gemiech von Celluloso u. 40%ig. NaOH wird nach 3-std. Stehen mit Cl-CHsCO,H 
yersetzt, kurz erwarmt u. uber Nacht sich selbst iiberlaasen. Dann wird mit A. 
gefallt, die Fallung mit 8O°/0ig. A. erschopfend estrahiert, in wenig W. g e l, die 
visco3e Lsg. zentrifugiert, filtriert, im Vakuum eingeengt, mit viel A. gefallt (feines 
Pulyer). u. bei 105° im Yakuum iiber P ,0 5 getroeknet. Die Analysen dieses Na- 
Salzes u. der aua ihm gewounenen Cu- u. Ag-Salze scheinen anzuzeigen, daB die 
zugrunde liegende Substanz ein Gemisch von C„—CHjCO,H u. C13—CHsCOtH iat 
(C6 =  Glucosereat). — Wiid die Einw. von Cl*CHtCO,H 4mal wiederholt, ao erhalt 
man ein Na-Salz (u. daraua ein Cu-Salz) der Verb. C6—(CH,COjH)j. Eoinigung 
nicht durch Estraktion, sondern Dialyse. Die Lsg. des Na-Salzes iat etwas weniger 
■yiscos ais die obige. Auch die Ca-, Ba-, Mn- u. Zn-Salze sind unl., im Gegensatz 
zu denen der obigen Verb. — Bei 6—7maliger Einw. von Cl*CHjCO,H resulticren 
Salze der Yerb. Ce—(CHjCOjHjg, ahnlich den vorigen. — Die freie Saure wird aus 
dem Na Salz (lmalige Einw. von Cl-CH,CO,H) durch verd. HNOs, Ffillen mit A.,
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Zentrifagiercn u. WaBehen mit A. erhalten. WeiBes Pulyer, auBerat hygroskop., 
feucht in W. 1., getrocknet (20 Stdn. im Vakuum boi 105°) unl. in W. u. organ. 
Losungamm., 1. in NaOH. Das getrocknete Prod. ist nach den Analysen ein Laeton, 
entsprechend der Formel (Cj,H19O10<CHjCOjH—H,0). — Aus den Salzen der ofteren 
Eiijw. von Cl'CH,CO,H konnten reine Sauren nicht gewonnen werden. — Cellu- 
loseglykolsaureSther wird durch 1-std. Erhitzen mit PJ8 u. W. hydrolyt. gespaltcn. 
Nach der Desf. wurdo im Destillat Essigsaure, im Riickstand Glykolsaure nach- 
gewiesen. — Durch Einw. von (CHj^SO, u. NaOH auf das Na Salz (1,5 CH,CO,H 
auf CH) wurde ein geinischter Mcthylather u. Ester des CelluloseglyJcoUaureathers 
erhalten. Gehalt an 0CH8 33,10°/0, an freiem CO,H 5,20%, an Qesamt-CO,H 
12,10%) entsprechend einem Gemisch yon 7 Tin. Metbylester u. 5 Tin. freier SSure. 
L. in k., unl. in h. W., was die Roinigung ermoglicht.

Cellulosemilchsaureather. Analog m it ChlorpropionB iiure. Das Na - Salz ist 
hygroskop., die wss. Lsg. gelb u. weniger yiscos ais bei der Glykolsaureverb. Die 
Metallsalze sind unl. Die freic Saure, frisch u, feucht in W. 1., iat getrocknet ein 
gelbbraunes unl. Pulyer. Zus.: 1 Mol. Milchsaure auf C18. — Starkeglykolsaure- 
ather. Da Natronstiirke in W. 1. iat, wird hier zweckmiiBig das Cu-Salz der neuen 
Verb. ausgefallt. Bei lmaliger Einw. von Cl-CH,CO,H wird ein Gemisch von 
Mono- u. Diglykolsaureather erhalten. Das Na-Salz (durch Dialyso des urspriing- 
lichen Rk.-Prod. isoliert) iBt sehr hygroskop., 11. in W ., sonat unl., reduziert nicht 
Fehlingsche Lag., wird von J  y io le tt gefarbt. Die Erdalkaliealze sind 1., die Metall- 
Balze unl. — Wiederholte Einw. von Cl-CH,CO,H liefert ein Prod, mit 2 CH,CO,H 
auf Cs; mehr GlykolsiiurereBte lassen sich nicht einfuhren. Na-Salz, weiBes amorphes 
Pulyer, ahnlich dem yorigen, wird jedoch von J  nicht gefarbt. Samtliche anderen 
Salze sind unl. — Die freie Saure (aus dem Cu-Salz mit HNOs) ist ein Gemisch 
yon Lacton u. SSure. WeiBes Pulyer, sehr hygroskop., unl. Fiirbung mit J  yiolett.
— Gemisćhter Methyl- u. Glykolsaureather der Starkę. Bei der Methylierung des 
Na-Salzes mit (CHjJjSO* werden nur die OH-Gruppen der Starkę, nicht die CO,H- 
Gruppen der Glykolsaure methyliert. Es wurden 1J/, CH, eingefiihrt, so daB ins- 
geaamt 2VS OH der Starkę durch CHa u. Glykolsaure substituicit sind. Das er- 
haltene Na-Salz ist ein braunliehes Pulyer, 11. in W ., sonst unl. — Inulinglykol- 
saureather. Smalige Einw. yon Cl>CH,CO,H lieferte ein Prod. (isoliert alB Cu-Salz) 
mit 2‘/j Mol. Glykolsaure auf Ce. Die durch Dialyse gereinigte Lsg. des Na-Salzes 
ist klar, nicht yiscos, nicht op t.-ak t. Ca-, Sr-, Zn- u. Mn-Salze sind 1., die iibrigen 
unl. (Biochem. Ztschr. 148. 76—97. Berlin-Dahlem, Kaiser W lLHELM -Inat. f. Faser- 
stoffehemie.) L in d e n b a tjm ,

E rik  H agglund und Carl B. Bjórkm an, Untersuchungen illtr das Salzsćiure- 
Lignin. Die yorlaufigo Mitteilung yon H A g gltjnd  (Ber. Dtsch. Chem. Gea. 56 . 
1866; C. 1924 . I. 758) wird erganzt u. zum Tcil berichtigt. Bei abwechBelnder 
Behandlung mit yerd. HC1 in Hitze u. hochkoaz. HC1 in dev Kiilte konnte mehr 
ais die H&lfte des Lignins in Log. gebracht werden. Dicse enthielt dann auBer 
Arabinose, wie im Gegenaatze zur fiiiheren Mitteilung festgestellt wird, zuweilen 
auch gdrfahige ZucJctrarten u. keine Mcthylpentosen, dereń Vorhandensein aua der 
teilweiBen LoBlichkeit des mit Phloroglucin in dem Prod. der Dest. mit HC1 nach 
T o l l e n s  erhaltenen Nd. in A. geschlossen worden war. Menge u. Eigenachaft 
dieaes Nd. scheiuen in Zuaammenhang mit der Darstellungaweise u. weiteren Be
handlung . des Lignins zu stehen. War dieaes lange mit hochkonz. HC1 in Be- 
riihrung, eo war der Nd. sogar yollig 1. in A., dabei rStlichbraun. Da aber weder 
Methylpentosen noch Methylfurol ans dem Lignin erhalten werden konnten, so muB 
es sich bei den mit Phloroglucin in dieser Weise reagierenden fliichtigen Substanzen 
um andere Stoffe ais Furo), Methylfurol oder Oxymethylfurol handeln u. daher die 
Richtigkeit der ttblichen Best. von Methylpentosan in Cbereinstimmung mit S c h o r g e b

41*
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(Journ. lud. and Engin. Chem. 9. 562; C. 1918. I. 843) in Zweifel gezogen werden.
— Die .GrUnfarbung der Lsg. u. des Riickatandea bei AufschluB von Holz mit 
Btarker HC1 Bcheint fur eine Ferii. von Lignin mit Kohlenhydrat cbarakterist. 
zu sein. Wurde daa Lignin von Kohlenhydraten durch Hydrolyae mit starker HC1 
befreit, ao entsteht unter gleichen Bedingungen eine Braunffirbung, wahrend die 
Saure yiolettbraun wird. In dieae Farbę schlagt auch die griine Farbę der HC1- 
Lsg. um, aobald die gel. Ligninkohlenhydratyerb. hydrolyt. geapalten ist, wobei 
das Lignin auafallt. Eine ganz exakte B at. des Lignins kann man weder durch 
kurze noch durch lange Behandlung mit hochkonz. HC1 erreichen, die Werte fallen 
immer zu niedrig aus, bei langcrer Behandlung aber immerhin zurerlasaiger. — 
Bei Alkalischmelze des Lignins wurde Oxalsaure in ca 6%  Ausbeute gewonnen, 
bei Oiydation mit B,Os Bernsteinsaure. (Biochem. Ztachr. 147. 74—89. A bo [Finn- 
land], Akad.) S p ie g e l .

E. D. Crittenden, Die Einwirlcung von Ammoniumhydrożyd au f Kupfetferro- 
cyanid. Vf. hat gefunden, da8 bei Zugabe einer verd. NH^OH-L^g. zu gefalltem 
Kupferferrocyanid u. beim Umschiitteln nach jedesmaligem Zugeben der mahagoni- 
roto Nd. nicht gel., sondern in eine dunkelbraune Veib. der wahrscheinlichen Zus. 
Cu,Fe(2CN)t ‘4NITB ubergcfiihrt wird. Dieses Prod. ist unl. in konz. NH4OH u. 
gibt mit HjS behandelt nur langsam CaS; mit CHsCOOH wird Kupferferrocyanid 
zuriickgebildet. Zum Nachweia von Ca-Spuren mittels Ferrocyanid ist daher die 
AnweBenheit von NH4OH durchaua auszuschlieBen. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 
1210—11. New York, Columbia Univ.) H a b e r l a n d .

E. B. Y liet, Darstellung und Hydrolyse lubitituicrter Cyanamide: Din-butyl- 
cycmamid und Diallylcyanamid. Durch Einw. von NaOH auf eine Suspension von 
Ralkstićk8to{f in W. stellto Vf. eine Cyanamidnatriumlsg. her, die bei Zugabe von 
n-Butyl- u. Allylbromid Di-n-butyl- bezw. Diallylcyanamid gab, aus denen durch 
Hydrolyse Di-n butylamin u. Diallylamin erhalten wurden. — Di-n-butylcyanamid, 
aus der wss.-alkoh. Eeaktionslsg. nach Eitraktion mit Bzl. ala Ol erhalten, 
Kp.s, 147—151®, Kp.,,,, 187—191°, unl. in W., 1. in organ. Mitteln, geht durch 
Hydrolyae mit verd. Sauren oder Alkalien iiber in Di-n-butylamin, Kp. 157—160°. — 
Diallylcyanamid, Kp.IS 105—110°, K p „  128—133°, Kp.,0 140—145°, 11. in organ. 
Mitteln, unl. in W. — Diallylamin, Kp. 108—111*. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 
1305—8. Chicago, Abbott Lib.) H a b e r l a n d .

L. R oeen thaler, Vcrsuche mit Scnfolen. Yon Verss. zur Anlagerung von 
HCN, CH,NO, u. Semicarbazid an Senfole aind nur diejenigen mit dem letzten po- 
s\tiv verlaufen. Ob daa Anlagerungaprod. von K E SO t an Allylsenfol (vgl. BOh l e b , 
L iebtgs  Ann. 154. 59 [1870]i die ihm zugeschriebene Konst. NH(C,H5)CS-S08K hat 
oder das Bieulfit an die Allylgruppe gebunden ist, ist bisher nicht sicher feat- 
gestellt. Vf. findet, daB Allylsenfol u. Phenylsenfol KHS03 nicht addieren, was 
fur die zweite Moglichkeit spricht. Andererseits addiert aber auch Thiosinamin 
nicht u. zeigt sich die Additonsverb. des Allylaenfola im Gegensatze zu den Stoffen, 
die durch Addition an C =  C-Doppelbindung sonat erhalten wurden, sehr zersetz- 
licb. Schon bei Erhitzen mit verd. H ,S04 oder Na,CO,-Lsg. tritt Zera. ein, mit 
der letzten unter Freiwerden von Senfol; KMn04 wird in saurer Lsg. augenblicklich 
reduziert, mit NH8 wird Thiosinamin gebildet, durch Br-W. neben einem amorphen 
Nd. Sulfat. Die obige Konst. muB danach richtig sein, u. es fragt sich nur noch, 
ob S03K an C mittels S oder O gebundon iat. Fur daa erste spricht, daB auch 
Stoffe wie H,S u. Mercaptane an Senfole angelagert werden konnen, auch NaSH; 
(bzgl. des letaten fand Yf., daB wie bei KHSO, die Anlagerung an Allyl- u. Phenyl- 
senfol nicht gelingt. Die obige Formel kann daher noch naher pr&zisiert werden 
ala C,H6"N H 'C (S)'S0 ,'05 . (Arch. der Pbarm. 262. 126—27. Bern.) Sp ie g e l .
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Alfred S chaarachm idt, Eine Erklarung der Katcdysatorwirkung bei den 
Eriedel-Craftsschen Synthesen. Bei den FBiEDEL-CBAFTSschen Synthesen wird der 
aromat. KW-stoff durch A1CJ3 oder FeCJ, aktiyiert. Eine gleichzeitige Loekerung 
der Bindungen des zu addierenden Saure- oder Alkylhalogenida ubw., in folgendem 
„Addend“ genannt, erscheint moglich. — Ea bilden aieh primare Komplexe, be- 
stehend aua Metallchlorid, KW-stoff u. Addend, in denen daa Metallchlorid neben-

[ g yalenzchcm., der Addend hauptyalenzchem. mit dem KW-
CJBA1.'"C6H8< ' 1 stoff yerbunden ist (ygl. nebenat. Formel). Die Stabilitat

'■ dieaer Kompleio hangt ab von der inneren Valenzverteilung:
a) findet ein innerer Valensausgleich atatt, so werden stochiometr. Mengen yon A1CI, 
oder FeCJs gebunden: atabile Kompleie: molekularer Verlauf der Syntheae; b) tritt an 
der hauptyalenzchem. Additionsstelle Abapaltung u. damit R&ekbildung der Doppel- 
bindung ein, so wird auch daa Metallchlorid wieder in Freiheit gesetct u. kann 
yon neuem wirken: labile Kompleio: katalyt. Verlauf der Synthese. — Durch 
aekundare Umaelzungen der Reaktionsprodd. mit dem Metallsalz kann ein primar 
katalyt. Vorgang stochiometr. Mengen yon A1C1S yerbrauchen, wie dies bei der 
Synthese yon Ketonen aus Saurechloriden u. -anbydriden der Fali ist, — Die Bk. 
kann yerhindert werden durch Substifuenten im Benzolrest, die aich mit dem 
Metallsalz umsetzen. (Ztschr. f. angew. Ch. 37. 286—88. Berlin, Techn. Hoch- 
schule.) S c h a a b s c h m id t .

Chopin, Beweglićhkeit des organisch gebundenen Chlors im Yerlauf der Friedel- 
Craftsschen Beaktion. — Einflu/5 verschiedener gebrauchlicher Lómngsmiltel. Um 
den EinfłuB yerschiedener Losungsmm. a u f  die Sehnelligkeit der Abspaltuog yon 
HC1 aus organ. Yeibb. bei Ggw. yon AlGle zu untersucheD , wurden in Bzn., Lg.,

C,HtBr, G8lt C,Ht NO, solche Mengen C„H, +  CHsCOCl in einem ge- 
kiihlten, mit RUckfluflkuhler yersehenen eyakuierten GłefaB (bei 4°) zusammenge- 
bracht, daB sich theotet. 10 g HC1 entwickeln muBten. Die titrimetr. Best. der 
freigewordenen HC1 ergab, daB in den yerachiedenen Loaungsmm. die Geschwindig- 
keit der B. yon HC1 in oben genannter Beihenfolge abnimmt, daB alao die D. des 
Losungsm. die Gesehwindigkeit bedingt. In Bzl. allein iBt die GeBchwindigkeit 
am groBten; in Lg. ist sie fast ebenso groB, es findet jedoch nach B. yon 5 g HC1 
eine merkliche Verlang8amung Btatt, die grofier iat a is  in Bzn. In C„H6C1 ist bis 
zur B. yon 4 g  HC1 die Gesehwindigkeit ziemlich groB, nimmt dann aber raBch 
ab , zur B. des 6. g HC1 ist eine dreimal so lange Zeit ais sur B. des 5. erforder- 
l ie h ; in CS8 yerlauft die Rk. gleichmaBig, jedoch yon Anfang an nicht langsam. 
In CjHjNO, ist die Rk. entweder am Anfang ca. doppelt ao schnell wie in CS„ 
um dann ra&ch geringer zu werden; nach B. yon 3g .H C l ist ein gioBer Teil 
A1C1, gel., yom 6. g HC1 ab iBt die Gesehwindigkeit prakt. nicht mehr meBbar, 
fatt alles AlCla ist gel.; nach 48 Stdn. findet noch langsam B. yon HC1 
statt; oder die Rk. yerlUuft bo, daB A1CJ8 gleich yon Anfang an gel. ist, die B. 
von HC1 iBt dann SuBerst gering u. prakt nicht meBbar. Die langsame Rk. in 
CeH5NO, iat damit zu erklaren, daB A1CJ, hierin am  leichtesten 1. ist, die aich 
bildende Komplexverb. beeinfluBt den Katalyaator UDgunstig. Bei allen LoBungBmm. 
zeigt sich bei Verdiinnuog geringero Rk., da jetzt die Moll. weniger oft aufeinander- 
tttffen konnen. Gl0E a reagiert langsamer ais Bzl,, jedoch schneller ais
dieaea. Ersatz des A1C1, durch CrGla oder FeCls yerlangsamt die B. yon HCi 
ebenfalls; es findet hier nur bei h o h e re r Temp. (25°) B. yon HCI atatt. Verbb. 
BCOCl reagieren schneller ais die aromat, Yerbb. Es folgt hieraus, daB die Cl- 
Beweglichkeit abhangig ist yon der Natur der benachbarten Atome und auch yon 
der Beweglichkeit des ganzen Mol. — Ea wurde hieran anschlieBend die B. der 
beiden isomeren Naphthylmethylketone in yerachiedenen Losungsmm. mittels A1CJS 
untersucht. In Lg. werden nahezu gleiche Mengen der cc- u, ^-Verb. gebildet, in
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CjHjNOj hauptsachlich daa /9-Deriy., in CeH6Cl ausachlieBlich «-Vcrb., ebenao in 
GS,; in CeH 6Br etwaa /9-Yerb., reichlich a-Deri?. CeH6Cl u. CS* yerhalten sich 
gegen A1G)S ahnlicb, A1C1, +  Lg. bilden keine Komplexverb, ACJ, +  C6H5NOs 
bilden eine. Es ist anzunehmen, daB das Losungsm. oder der Komplex eine ge- 
wiaae Affinitat zu einer beatimmten Stalle dea Napbtbalinmol. hat u. hierdureb die
B. der verschiedenen Isomeren bedingt wird. Aus der auB sehlieB lichen B. der (9- 
Verb. in C„HeNO, gegenuber C6HSC1 u. C8H5Br ergibt aiob, daB der elektronegatiye 
Substituent fur die B. dieEes Isomeren yerantwortlich gemaeht werden muB. (Buli. 
Soc. Chim. de France [4] 35. 610—14.) H abeełand .

P. van E om burgh, JDic EinwirTcung von Ammoniak und von Aminen auf
3.4-Dinitrodimethylanilin und 3,4-Dinitrodidthylanilin. In 3,4-Dinitrodimcthyl u.
3.4-Dinitrodiatbylanilin wird NO, bei 3 leicht durch eine Amino- oder Alcoyl- 
aminogruppe eraetct, wobei mononitrierte Deriw. eines alcoylierten m-Phenylen- 
diamins entstehen. — 4 ■ Nitro-3-amir,odimcthylanilin, aus Dinitrodimethylanilin 
(F. 176°) mit uberechuasigem alkoh. NH8 (wochenlanges Stehen oder einige Stunden 
bei 120°), gelbe Kryatalle aus A., F. 135°. Gutes Beagtns au f RNO„  Eotfarbung, 
auch in Trinkwaaser bei HNO,-Gehalt yon 1 : 2500000, besonders bei kunstlichem 
Licht erkennbar. — 4-Nitro-3-methylaminodmrthylanilin, aus Dinitrodimethylanilin 
u. Methylarain (125°, eiuige Stdn ), aus CHaOH leuchtend orange Nadelchen, F.88—90°. 
Liefeit, gol. in yerd. H ,S04 (1 : 1) bei yorsichtigem Zusatz yon NaNO, bis zum eben 
merkbaren Auftreten yon BNO,-Geruch gelben Nd., yon 4-Nitro-3-methylnitro80amin0- 
dimethylanilin, aus A., F. 156°. — 4-NitroUtramełhylmetaphenylendiamin, mit Di- 
methylamin, orangerote Platten oder kompakte Krystalle, F. 81°. — 4-Nitro-3-dthyl- 
aminodimethylanilin, mit Atbylamin, 2 Modifikationen, gelbe u. orange Krystalle, 
letztere in erstere ubergehend, F. 98°. — Die Wrkg. von Diatbylamin ist sehr tiage.
— 4-Nitro-3aminodiathylanilin, aus alkoh. NH8 u. Diniirodiatbylanilin (120°), hell- 
gelb, F, 139°, wegen Botung mit HNO, ebenfalls ais Eeagens darauf geeignet. — 
4-Nitro-3-methylaminodiathylanilin, aus Dinitrodiatbylanilin mit alkoh. Methylamin 
(5 Stdn., 1G0") gelb, F. 96-97°. — 4-Nitro-3-dimethylaminodiathylanilin, orangerote 
Kryatalle, F. 63—64°. — 4-Nitro-3dthylaminodiathylanilin, gelbe Nadeln, F. 78,5°.
— Diatbylamin reagiert mit Dinitrodiatbylanilin schwierig. (Eec. tray. chim. Pays-
Baa 4 2 . 804—7. 1923. Utrecht, Uniy.)' G h o s z f e l d .

P. Tan Eom burgh, iiber dat 2,3,4-Trinitrodiathylanilin. Bei Losen yon
3.4-Dinitrodiathylanilin in von HNO, freier BNO„ (D. 1,36) bei gewohnlicher Temp. 
entsteht zu ca. 80°/0 3,4,6-Trinitrodiathylanilin (F. 158°), daneben ein Isomeres, fiir 
welches zunachBt nach mehrmaligem Kryatallisieren aus A. F. 117°, dann nach weiterem 
Krystallisieren aus Aceton F. 120—130°, schlieBlich nach yielmaligem Krystallisieren 
aus Cl4 F . 132—133° gefunden wurde. Die Substanz yom F. 117° acheint ein Ge- 
menge beider Trinitroyerbb. zu aein (Miech-F.-Diagramm beider im Original). Nach 
Analogie der Einw. von HNO, auf 3,4-Dinitrodimetbylanilin, wobei neben 3,4,6- 
Trinitroderiy. auch 2,3,4-Verb. entsteht [die Angabe yon F o r s t e r  u . C o u l so n  
(Journ. Chem. Soc. London 121, 1988; C. 1923 . I. 741), daB hierbei 2,3,6-Trinitro- 
deriy. entstehe, kann Yf. nicht bestStigen], wird der neuen Verb. die KonBt, ais
2.3.4-Trinidrotiiithylanilin zugeschrieben. Sie liefert auch wie daa entsprechende
Dimethylanilinderiy. (ygl. ta n  E o m b u r g h  u . W e n s in k , Koninkl. Akad. yan Wetenscb. 
Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 23 . 966 [1914]) bei Erhitzen mit alkoh. Lsg. yon 
CHjNH, 2,4 Diniłrodimtthylphcnylendiamin yom F. 169°, mit solcher yon NH,
2, 4-Dinitrophenylendiamin, F. 255°. Koninkl. Akad. yan Wetenscb. Amsterdam, 
Wisk. en Natk. Afd. 3 3  330—32. Utrecht, Eijksuniy.) Sf ie g e l .

Frederick  Daniel Chattaway und H enry Jam es Dowden, Słickstoffchloride 
aus nitrosubsłituierten Acetanilidtn. Bei den N-Chlordtriw. von Nitroacetaniliden, 
die mehr ais eine NO,-Gruppe enthalten, findet eine Wanderung dea Cl yom N in
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den Kern nicht etatt; unter den Beaktionsbedingungen findet entweder yollstandige 
Zera. statt, oder das uraprungliche Nitroacetanilid wird regeneriert. Auch bei JV- 
Chlor-2- u. 3-niłroactt-p-toluidid iat der EinfluB der NOs-Gruppe zu stark, ais daB 
eine Watiderung eintreten konnte. ,

V ersuche. N-Chlor-2,4-dinitroacetanilid, CeH90 6NeCl, aus 2,4-Dinitroacetanilid 
in CHsCOOH +  Na-Acetat -f- CJ», aus PAe. schwach gelbliche, rhomb. Prismen,
F. 54—55°. — N, 6-Dichlor-2,4-dinitroacctanilid, C8H50 6N„C1„ auB der Acetylyerb. 
des 6-Chlor-2,4-dinitroanilins (aus h. CH8COOH Prismen, F. 221°) in Chlf. mittels 
HOC1; aus PAe. schwach gelbe rhomb. Prismen, F. 68,5°, gibt beim Erhitzen mit 
CHsCOOH Chlor u. 6-Chlor 2,4-dinitroacetanilid. — N-Ćhlor-2,4,6trinitroacetanilid, 
OjHsOjN^CI, aus 2,4,6-Trinitroacetanilid in NaOH +  CJj (KSltemischung); aus w. 
Cblf. hellgelbe rhomb. Tafeln, F. 127,5°; mit CH3C00H  erhitzt Verh. wie voriges. — 
N-Ghlor-2-nitroacet-p-toluidid, C9H90 3NSC1, au3 2-Nifroacet-p-toluidid, suspendieit 
in Chlf. -f- HO Ol; aus' w. Chlf. gelbliche rhomb. Prismen, F. 125—126°, im Ver- 
gleich zu den anderen Verbb. ziemlich bestiindig, durch sd. CHsCOOH nur geringe 
Zera., yollatandige Zera. unter Abspaltung yon Cl durch h. CHaCOOH +  HC1, 
Erhitzen mit CH3C 00H im Rohr auf 100° gibt teeriga M. — N-Chlor-3 nitroaceto- 
p-toluidid, CeH9OaN,Cl, aus PAe. gelbliche rhomb. Tafeln, F. 51,5°, Zera. durch 
w. CHjCOOH wie yorletzte Arb. (Journ. Chem Soe. London 125. 1195—97. Ox- 
ford, The Qaeen’a Coli.) H a b e b l a n d .

Louis Desvergnes, Uber die LSslichJceit von 2,4,6-Trinitrotoluol, Tetryl und 
Tetranitranilin in organischen Loeungsmitłcln. Vf. bringt eine ausfiihrliche Darst. 
der Ergebnisse der Unteras. von T a y l o b  u. R in k e n b a c h . (Journ. Americ. Chem. 
Soc. 45. 44. 104. 1218; C. 1924. I. 1572. III. 1008) iiber genanntes Thema. (Moni- 
teur scient. [5] 14. 12 L—130.) H a b e r l a n d .

Thomas Anderson H enry und Thomas M arvel Sharp , Mercuriermg von 
Nitrooxybenzaldthyden. (Vgl. Journ. Chem. Soe. London 121. 1055; C. 1922. III, 
604.) Der 1. c. betriebene Acetoxymercuri-m-oxybenzaldehyd, dessen Konat da- 
mals nicht sichergeatellt wurde, iat ais 2-Acetoxymercuri-3 oxybenzaldehyd aarusehen, 
denn Eraatz der Hg-Gruppe durch NOa fiihrt zu 2-Nitro-3-oxybenzaldehyd, Ersats 
durch J  gibt Jod-m-oxybenzaldehyd, der durch Erhitzen mit NaOH in 2,3-Dioxy- 
lenzoesaure iibergeht. Ala Fortsetzung der friiheren Unteraa. wurden die Nitro- n. 
Nitrooxybenzałdehyde in ihrem Verh. gegen Hg-Acetat untersucht. Es ergab Bich,
daB Hg-Derriy. aus den Mononitroaldehyden nicht'gebildet werden. m-Mitrobenial-
dehyd -j- sd. Hg-Acetat -f- NaOH gab m-Oxybenzoesau,re. Die Nitroosydaldehyde 
waren dagegen leicht mercurierbar. Aus 3-Nitro-4-Oxybsnzaldchyd entstand 5-Oxy- 
mercuri-3-nitro-4-oxybenzaldehyd; die Mononitro-3-oxybenzaldehyde gaben Mono- u. 
Dimercurideriw. Letztere bilden Bich fa6t auacchlieBlich, wenn 2 Mol. Hg-Acetat 
zur Rk. gebracht werden. Die Aunahme, daB beim Ersatz des Hg in den Di- 
mercurirerbb. durch Halogen dieses die Stelle des Hg einnimmt, trifft nicht immer 
zu. So geben die aus 6-Nitro-,4-Nitro■ u 2-Nitrom-oxylenzaldeJiyd dargestellten 
Dimericurirerbb. beim Behandeln mit Br alle dieselbe Yerb.: 2,4-Dibrom-6-nitro-
3 oxybenzaldehyd, die nur aus der 6-Nitroverb. entstehen sollte. Die Aufklarung 
der Kon6t der 4-Nitro- u. 2-Nitro-Dimercuriverbb. gelang durch Subatitution des 
Hg durch J, die normal yerlief. — Eine PrUfung der dargestellten Verbb. bzgl. 
ihter b a k te r ic id e n  W rkg . (Bacillus thyphosuś) ergab folgendea: die Baeillen 
werden innerhalb 5 Min, get5tet durch 0,O04°/oig. Lsg. voa Chlormercuri-4-nitro- 
3oxybenzdldehyd, 0,06%'g. Lsg. yon 2,4-J)ioxydimercuri- G-nitro- oder 4,6-Dioxy- 
di7ne,rcuri-2-nitro-m-oxybenzaldehyd-, durch Lsgg. der iibrigen Hg-Yerbb. in Konzz., 
die zwischen den beiden obengenannten lageu, u. durch 0,12%ig. Leg. des 5-0xy- 
mtrcuri-3-nitroderiv. des p- Oxybenzaldehyds. Die Anwendung erfolgte in Form der 
K-Salze.
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V ersuche. Die Mercurierung der Nitrooiybenzaldehyde wurde ausgefiihrt, 
indem 1 Mol der betreffenden Yerb. mit 1—2 Mol Hg-Acetat in 50°/o'g- A., der 
etwau CH,COOH-haltig war, unter RuckfłuB gekoeht wurde, bia sich die Miachung 
bei Zugabe von NaOH yollstandig loste. — S - Oxymercuri-3-nitro-4-oxybemal- 
dehyd, CTH60 6NHg, orangefarbene Tafelchen, gegen 285° dunkel werdend, 
kein F. bia 300°. — 5 - Chlormercuri-3-nitro-4-oxybenzaldehyd, CTH40 4NClHg, 
aus A. NadelD, F. 226° (korr.) unter Zora. Die erstgenannte Verb., unl., auBer 
in Eg., gibt in diesem gel. 5-Acetoxymercuri-3-nitro-4-oxybenzaldchyd, C0H,O8NHg, 
bei 250° dunkel werdend, kein F, bis 300°. — 6 - Jod-3 - nitro-4 -oxy-benzaldehyd,
C,H40 4N J, aus der Oxymericuriverb. -f- J-K J-L sg . ais K-Sals; freieB Phenol 
aus Chlf. gelbe Tafeln, F. 171—172° (korr.), durch Osydation mittels KMn04 iiber- 
gehend in 5- Jod-3-nitro-4-oxybenzoesaure, F. 247° (korr., Zers.). — 6-Nitro- 
3-oxybenzaldehyd dargestellt nach P s c h o r r  (Ber. Dtscb. Chem. Ges. 34. 4400 [1901]) 
durch Niirieren yon m-Osy benzaldehyd, Trennung der Isomeren nach F rifd lan d E E
u. Sc h e n c k  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 47. 3043; C. 1915. I. 17); aus Bzl. gelbe 
Nadeln, F. 170— 171°. — 4-Nitro-6-oxybenzaldehyd, gelbe Tafeln, F. 134°. —
2-Nitro-3-oxybenzaldehyd, farbloee Priamen, F. 152°. — Beim Behandeln von 6-Nitro-
3-oxybenzaldehyd mit Hg-Acetat entsteht ein orangefarbenes Prod., anscheinend 
Gemisch von Diacetosy- u. Dioxydimercuriverbb., unl. in organ. Mitteln, ]. in 
HCOOH, Cff3COOH, C,HjCOOH u. n. CaH,COOH. Darch Behandeln mit Propion- 
saure erhalt man hier aus 2,4 - Dipropionoxydimercuri - 6 - nitro - 3 - ozybenzaldehyd, 
CjsHuOjNHg,, orangegelbe Nadeln, bei 235° (korr.), eiplodierend, wl. in Alkai mit 
orangeroter Farbę, durch HC1 Zera. zu 2,4-Dichlormercuri-6-nitro-3oxybenzaldehyd,
C,H,04NCl,Hg, -j- 3H ,0, aua A. Nadeln. — Monoćhlormercuri-6-nitro-3-oxybenzal- 
dehyd, C,H40 4NClHg, wird erhalten aus dem leichter 1. Anteil des yorher genannten 
Gemiaches nach Waschen mit Ł ,  Losen in NaOH, Fallen mit HC1; aus A. gelbe 
Krystalle, Zers. bei 198° (korr.). — 2,4-Dibrom-6-nitro-3-oxybenzaldehyd, CiHs0 4NBr„ 
aus der dimereurierten Yerb. +  5%ig. alkoh. Br-Lsg. aus Chlf. PiiB m en, F. 152,5° 
(korr., Zers.), mitKMnO* oiydiert zu 2,4-Bibrom- 6-nitro-3-oxybenzoeiaure, C7H,OgNBr„ 
aus W. Nadeln, F. 230° (Zera., korr ), 2,4-Dijod-6-nitro-3-oxybenzaldehyd, C,Ha0 4NJj, 
aua A. gelbe Prismen oder Nadeln, F. 142° (korr., Zers.), bei 1 singerem Aufbewahren 
dunkel u. undurchaichtig werdend; Semicarbazon, F. 214° (korr., Zers.); Oxim, F. 207 
bis 208° (korr,, Zera.). Bei Darst. der Dijodverb. wird bisweilen erhalten Yerb.
2 C, 04NJlt HgJi ais Additionaverb. von HgJs an die Dijodyerb., aus A. gelbe 
Nadeln, die beim Aufbewahren dunkel werden; keine B. yon HgO durch NaOH, 
durch H ,8-Zers. zu HgS u. Dijodnitroosybenzaldehyd. — Monojod-6-nitro-3-oxy- 
benzaldehyd, C7H40 4NJ, aus A. gelbe Prismen, F. 206° (korr., Zera.), nach langerem 
Aufbewahren schwarz werdend. — Oxymercuriacetoxymercuri-4-nitro-3-oxybenzal- 
dehyd, C9H,OjNHgs, aus 4-Nitio-3-oxybenzaldehyd -j- Hg-Acetat, unl. in iiblichen 
organ. Mitteln, 1. in HCOOH, hieraus 2,6-Diformoxydimercuri-4~nitro-3-oxybenzal- 
dehyd, C»Hs0 8NHg„ hellgelbe Nadeln, bei 120° dunkel werdend, bei 257“ explo- 
dierend ohne F.; mit sd. HCOOH Zers. unter Abacheidung yon Hg; 1. in NaOH 
mit tiefroter Farbę, hieraua dutch HCI, 2 , 6-2)ichlordimercuri-4-nitro-3-oxybenzal- 
cUhyd, C,Ha0 4NClsHg,, 3 H ,0 , aua A. hellgelbe Nadelbuscbel, bei 2401 dunkel 
werdend, bia 3C0° nicht schm.; Kryatallwasaer geht im Yakuum bei 60° fort, danach 
Zers. bei 282° (korr.); Lsg. im NaOH mit COs behandelt gibt 2,3-Anhydro-2,6-di- 
oxydmercuri-4-nitro-3-oxybenza.ldchyd, C,Hs0 5NHgs. — Die Mutterlauge yon der 
Darst. der Osymereuriacetosymercuriyerb. enthalt mono- u. dimercariecte Verbb., 
durch wiederholte Eitraktion mit k. HCOOH, worin die Monoyerb. leichter l. ist, 
Fallen mit A., fraktionierte Kryatallisation aus HCOOH wird erhalten: Monoform- 
oxymercuri-4nitro-3-oxybenzaldehyd, C8H60 6N H g,'F . 233—235° (korr., Zera), aus 
CjHsCOOHabgeschiedenalaP/opłonoan/merci«r»-4-nł<ro-3-oaj(/6e«0al£ZeAj/dl,CiOH9O9NHg,
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orangerote Nadeln; Lsg. in KOH mit HC1 yeraetzt, gibt Chlormercuri-4-nitro-3-oxy- 
benzaldehyd, CrH40 4NClHg, gelb, Zera. gegen 187". — Rk. der Dimercuriyerb. 
gegen Br vgl. oben. — 2 ,6-Dibrom-4-nitro-3-oxybenzoesaure, C7H805NBrsl duroh 
Oiydation yon 2 ,6-Dibrom-4-nitro-m-kresol mit alkal. H„Fe(CN)e, F. 209°; nebenbei 
entsteht 4 ,6-Dibrom-2-nitrophenol, F. 120—121°. — 2,6-Dijod-4-nitro-3-oxybenzal- 
dehyd, C7H30 4NJa, aus Aceton gelbe Nadeln, F. 122° (korr.). — 2,6-Dijod-4-nitro-
3-oxybenzoesaure, C7H305NJj, aus Bzl. gelbe Prismen, F. 249° (Zeru., korr.). Der 
Nachweis der 2,6-Stellung der beiden J-Atome wurde dadurch gefiihrt, daB aus
4-Nitro-m-kresol +  J  2,6-Dijod-4-niłro-m-Jcresol, C7H60 8NJs, F. 110° (Zera., korr.) 
erhalten wurde, woraus durch Oiydation mit alkal. K8Fe(CN)6 eine mit letztgenannter 
Djjodoiybeuzoesaure (F. 249°) ident. Saure erhalten wurde. — Monpjod-4-nitro- 
3-oxybenzaldehyd, C7H40 4NJ, aua Ohlf. gelbe Nadeln, F. 185° (korr.). — Oxymer~ 
curiacctoxymeręuri-2-‘nitro-3-oxybenzaldehyd, 0 ^ , 0 , NHg,. — Diacetoxydimercuri-
2-nitro-3-oxybenzaldthyd, Cu He0 8NHg„ aus CH3COOH gelbe Nadeln, unl. in iib- 
lichen organ. Mitteln, 1. auch in HCOOH u. CaH6COOH, wl. in NaOH, 1. in KOH, 
hieraus durch HC1: i>ichlordiinercuri-2-nitro-3-oxybenzaldehyd, C,H80 4NCl,Hgj, hell- 
griine, geiatinose M., 1. in A. u. Aceton, Zera. bei 236° (korr.). Wiid zur Darst. 
dieaer Verbb. 1 Mol Hg-Acetat benutzf, bo entsteht ebenfalla die Dimercuriyerb. 
ala Hauptprod. neben einem Gemisch yon mono- u. dimercurierten Yerbb., aus 
letzterem durch fraktionierte Krystalliaation aus OHsCOOH Acełoxymercuri-2-nitro-
3-oxybenzaldehyd, C,H70 8NHg, mkr. Nadeln, beim Erhitzen dunkel werdend, kein
F. bis 300°. — Chlormercwi-2-nitro-3-oxybenzaldthyd, C,H4OłNClHg, heUgelb, Zera. 
gegen 207°. — .4 ,6{2)Dijod-2-nitro-3-oxybenzaldehyd, C,H80 4NJj, aus der Dimercuri- 
yerb. -j- J-KJ-Lsg., aus Ohlf. hellgelbe Nadeln, F. 154,5° (korr.). — Aus der Mono- 
mercuriyerb. wird analog neben yoriger wahracheinlich erhalten Monojod-2-nitro-
3-oxybenzaldehyd, F. ca. 110°. (Journ. Chem. Soc. London 125. 1049—60. Welcome 
Chem. Research Lab.) H a b e b l a n d .

Morrin 8. K harasch und Lyman C halkley j r . ,  Faktoren, die die Stabilitat 
von Qu(cJctilberverbindmgen bedingen, m d  die Hercurierung substiłuietter Phenyl- 
ammoniumsalze. (Vgl. K h a b a s c h  u. St a y e l e y , Journ. Americ- Chem. Soc. 45. 
2961; C. 1924. I, 1514.) Yff. haben Verbb. I.—YH. dargestellt u. die Haftfeatig- 
keit dea Hg am Kern durch Zugabe yon HsS-Lag. geptiift. Das Ergebnis ist, daB 
die NH,-Gruppe auf das in o- oder p-Stellung befindliche Hg u. mithin auf das 
entaprechende H-Atom starker labilisierend wirkt, a!s die OH-Gruppe. Bei I. be- 
wirkt HaS einen sofort auftretenden Nd. von HgS; bei II. yergehen ungefahr 2 Min. 
bis zum Auftreten der Schwarzung; die quaternare Verb. III. reagiert mit H,S erst 

'nach 12 Min.; IV. u. V. sind gegen H,S Janger ais 24 Stdn. beatandig; VI. gibt Bofort 
einen Nd., VII. reagiert nach 15 Min. Durch Acetylierung der NH,-Giuppe oder
B. des qaaternaren Salzea wird hiernach der EinfluB der NH,-Gruppe abgeschwacht. 
Unter der Annahme, daB die o- oder p-Subsłitution reyersibel ist u. auf Grund der 
frtther von Kharasch u. J acobsohn (Journ. Americ. Chem. Soc. 43. 1894; C. 1922.
I. 1398) gemachten Ausfuhrungen, wonach die B. der Hg-Verbb. nach unten 
stehendem Schema uber VIII. za I. fiibrt, ISBt sich fiir das Verh. der eben ge- 
nannten Verbb. folgende Erklarung geben: die quatemaren Salze, ebenso wie die 
acetylierten NH,-Vcrbb., die zu weiterer Salzbildung nicht befahigt sind, yerhindern 
die reyersible Umlagerung des o- oder p-atandigen Hg. — Ais bemerkenswertea Er
gebnis der Arbeit haben Vff. festgestellt, daB beim Behandeln von m-Oxyphenyl- 
trimethylammoniumacetat mit Hg-Acetat sich an Stelle der Mercuriacetoiyyerb. die 
Bismercuriyerb. bildet.

V ersuche. Acetoxymercuri-m-dimethylaminophenól, C10H,8O3NHg (I., X «= 
OCOCBTjl, aus m-Oxydimethylanilin in A, was. Lsg. yęn Hg-Acetat entsteht 
gelatinoser Nd., aus dem nach ganz kurzem Erwarmen auf dem Waeserbad sich.
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gelbe Krystalle abscheiden; unl. aufier in Pyridin, wl. in W ., 1. in NaOH, dieae 
Lsg. ist kochbestandig; bei mehrtagigem Stehen zera. aich die Verb. unter Ab- 
spaltung von Hg; F. 100—110° (Zera.), wobei ein in A, 1. blaBroter Farbstoff (gelb 
fluorescierend) entateht — Verb. Cl&Hl iOtN ł entsteht durch Rochen der beiden 
Komponenten der vorigen unter Abscheidung von Hg, blafirot, 1. in Sauren mit 
roter Farbę u. gelber Fluorescenz, farbt Seide; Lsg. in konz. Alkali tiefrot, nicht 
fluorescierend, Geruch nach Dimethylanilin; sd. NasSa0 4-Lsg. entfarbt den Farb
stoff. — Verb. Gn 3 u Ot NGlHg, aus I. +  CH,J, Schiitteln mit AgjO, Neutralisieren 
mit CH,COOH, Filtrat mit NaCl versetzen, vom abgeschiedenen roten Pulver 
filtriert, aua diesem Filtrat genannte Verb. ala blaBrote Kryatalle, auB sd. W. 
Blattchen, F. 140—150° (tiefrote F l ), bei 190° Gasentw. unter B. eines roten fluores- 
cierenden Farbatoffs. — Acetoxymercuri-m-dimethylaminophenylacetat, CI2H160 4NHg 
(II., X =  OCOCHj), aus W. farblose Krystalle, F. 110° (korr.) (Zera.), II. in h. A.; 

N(CH,), N(CHj), ^ - 'N (C H 8'3 ^ N ( C H 8)s
ÓC0CH8 ÓCOCH,

OCOCHj X H g ^ VJ i f lg X
HgX HgX OH

. /N (C H l)s .N(CHA

38 X H g ^ N\  (̂ co c ’2» ^ \Ó C O C H .

XHg0 f l SX

N(CH,), ^ N ( C H 8),
-  X HgX

i0H +  H gx, |m L )0H ^ = Z  I- +  HX

die festo Verb. zera. sich beim Aufbewahren unter Schwarzung; Erwarmen mit 
NaOH, nach Erkalten Neutraliaieren mit CHaCOOH, Zugeben yon (NH4',S gibt 
sofort HgS; II. in was. A. mit (NH4),S behandelt, gibt gelben, bald schwarz 
werdenden Nd. — Diacetozymercuriresorcindimethylather, CItHu 0 9Hg,, aus A. weiBe 
Krystalle, F. ‘218—220° (korr.), alkoh. Lsg. gibt mit (NH4),S gelben Nd. — Mer- 
curibit-m-ozyphenyltrimethylammoniumacetat, Cj,H8,OsN,Hg ==> [C9H8(0H)'(N[CH3] ,> 
OCCOGH3)3],Hg, aus m-Oxytriphenylammoniumjodid nach Schtitteln mit Ag,O u. 
Hg-Acetat (in W.), Erhitzen auf Wasserbad, bis eine Probe mit (NH4)sS einen 
gelben Nd. gibt; im Vakuum eingedampft, RUckstand in A. gel., nach Filtrieren 
mit viel Aceton yersetzt, warme Lsg. von ach warzeń oligen Prodd. filtriert u. er- ' 
neut Aceton zugegehen; benutztes Aceton muB achwach waaBerhaltig sein; farblose 
Krystalle, die aus schwach wasserhaltigem Aceton sich in der Hydralform abzu- 
acheiden scheinen, denn bei Benutzung trockener Losungsmm. bilden sich die 
Krystalle nicht, Zusatz von wenig W. zu aolchen Lsgg. gibt Nd., der aich durch 
mehr W. wieder lost. WeiBea Pulver, F. 116—117° (korr.) unter Zera. u. Gasentw., 
wsb. Lsg. zerB. aich bei einwocbigem Stehen unter B. eines weiBen Nd.; hygroskop.,
11. in W. u. A , unl. in A. Wss. Lsg. -f" Na-Stannit acheidet Hg ab, Chloride u. 
Sulfide geben erst nach Kochen mit W. Ndd. — Chlormercuri-m-oxyphenyUrimtthyl- 
ammoniumanhydrid, CjH^ONClHg => C6H8[N(CH,),]l-[0(?jHgCl]3, aus vorigem in
A. +  HgCI,, weiB, unl. in k., wl. in h. W ., 11. in verd. CH.COOH, F. 130-150° 
unter Zera. unter Purpurfarbung; mit (NH4),S gelber Nd. — 2,6-Diacetoxy7nercuri- 
p-oxypJunyUrimethy]ammoniu,macetat, C^H^OjNHg, (IV.), aus A. +  A.-Dampfen 
Nadeln, F. 155—160° (Zers. u. Gasentw.), 11. in W ., h. A , unl. in Bzl. u. A., be- 
atandig in trockenem Zustand, wss. Lsg. -f- (NH4)jS gibt gelben Nd. — Chlor- 
mercuri-p-ozyphenyUrimtthylammoniwnacetat, Cu Hł80,NClHg, aus den A.-A.-Muttei;-
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laugen dea yorigen nach Entfernung dea A. -f- NaCl-Lsg., braunliche Nadeln, Zers. 
bei 155—160* unter Blaugriinfarbung u. Gasentw., wl. in W., 1. in Pyridin. — Di- 
chlormercuri-o-oxyphenyltrimethylammoniumanhydrid, CjHuONCijHg, (V., X =» Cl), 
aua W. F. 200—210° unter Violettfarbung, 5—10° hdhcr erhitzt ziegelrot, Zera. 
unter Gaaentw. Aua dem Filtrat der RcaktionBlsg. von V. wurde nach Zugabe yon 
K J eine Yerb. isoliert, acheinbar [Ce Ht N{GHZ\  O], E J, Zera. bei 240°. — m-Amino- 
phenyltrimcthylammor,iumchloridhydrochlorid, C9H16NjC1„ durch Erhitzen yon m-Nitro- 
anilinhydrobromid mit CHaOH wird das NH< Salz dargeatellt, schwach braune 
Kry6talie, mit Sn +  HC1 reduziert, mit AgaO gescbiittelt, mit HC1 angeaauert; 
hellgelbe Nadeln, zerflieBlicb, 11. in W., wl. in A., unl. in A., Zera. bei 190—200°.
— Dichlormercuri - m - aminophenyUrimethylammoniumacctat, CnH19OjNjHgtCIt =■ 
C.HjCNHjJ^NlCH^OCOCHsl^gCl),4'6 (VI.), .aua ad. W. hellbraune Krystalle, Zera. 
bei ca. 200°, wl. in W., wbb. Lag. +  (NHJ2S gibt aofort ach warzeń Nd. (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 46. 1211—23. Chicago, Urny., u. Otho Sprague Memoriał 
Inst.) H a b e e l a n d .

Fr. F ich te r, Das Auftretcn von Peroxyden und Pęrtauren lei der elektró- 
chemischen Oxydation organischer Verlindungen. Vf. gibt einen Oberblick iiber 
die hauptsacblich yon ibm u. seinen Schiileru festgeB tellten  Tataachen, die dar- 
legen, daB die elektrochem. Zera. organ. Sauren (Kolbeache Syntheae yon KW- 
atoffen) darauf beruht, daB an der Pt-Anodo zunachst ein Peroxyd gebildet wird. 
Solche Peroxydbildung iat jedoch nur bei den Saureresten moglich, dcren KW-atoff- 
radikal gegen O, genugend beatandig ist, u. da es nur wenige Radikale gibt, die 
dieser Forderung entsprechen, erklart aich hieraus die wenig weitreichende An- 
wendbarkeit der Kolbeachen Syntheae, die sich hauptsachlich auf gesatt. alipbat. 
Mono- u. Dicarbons8uren eratreckt. — Die B. yon Alkoholen, Estern u. Olefinen 
bei der elektrochem. Zers. alipbat. Sauren erklart sich daraus, daB auBer Peroxyden 
auch Periauren gebildet werden. Diese Peraauren geben bei der Zers. auBer CO, 
auch Alkohole, die z. T. unbcatandig sind u. unter Abspaltung yon W. in Olefine 
zerfallen; die beatandigen Alkohole bilden mit der Saure Ester. — Auch organ. 
Verbb., die keine COOH-Gruppe cnthalten, bilden an der Anodę Peroxyde ais 
eratea Reaktionsprod. (vgl. F ic h te b  u. R othenbebgek, Hely. cbim. Acta 6. 166; 
C. 1922.1 .1070). — Gemeinaam mit E rnst Stocker hat Vf. neuerdinga die elektro
chem. Zera. von CeHt SOeH  an Pt-Anoden bei 0,04 Amp. pro qcm (2-n. Lag.) 
untersucht. Nach Verbrauch von 4 Farad pro Mol. wurden aus der braun ge- 
farbten Lsg. isoliert: durch Extraktion mit A. Benzochinon u. Fumarsaure, aus 
dem Riickstand E ,S O t u. Brenzcatechinsulfonsaure. Der Elektrolyt zeigte am An- 
fang der Rk. stark oxydierende Eigenschaften (B. yon J  aus KJ-Lsg.); H ,0 , oder
O, konnten in der Lag. nicht nachgewiescn werden; Chinon kam ala Oxydations- 
mittel nicht in Betracht, da die oxydierenden Eigenschaften auch nach der Be- 
handlung mit A. yorhanden waren; die B. yon HaS,09 muB ebenfalls auBer Be
tracht bleiben, da die Reaktionsbedingungen ihre reichlichere B. auaschlieBen. 
Die Substans yerlor ihre oxydierende Kreft schneller ais Lsgg. yon Chinon oder
H,S,08. Auf Grund der Arbeiten yon T ono li (Chem.-Ztg. 86 . 939 [1912]), der bei 
hohen Stromdichten aus C„H6S0,H  Phenol u. H ,S04 erhielt, wurde yermutet, daB 

_ sich bei dieser Rk. eine Persdure nebenstehender Formel
q U ___S O_OH a ŝ ^wiachenprod. bildet. Ea wurde yeraucht, diese Per-

* 6 \ q  eaure zu synthetiaieren aus (C6HsS0s),0 u. H,Oa. Die
Heftigkeit der Rk. kann durch Zugabe yon Eg. gemildert 

werden, ea findet dann nur Aufkocben statt, u. aus der Lsg. erhalt man durch 
Zugabe yon W. BremcatechinsuJfonsaure; es muB also dic Peraaure auch bei der 
ElektrolyBe entstanden sein u. aich sersetzen nach:

2 C,HsSO<H =  CsH8(OH),SOsH - f  C8H6S05H.
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Die a la Zwischenprod. nu yermutende p-Phenolsulfonsuure, die bisher noch 
nicht festgeatellt -werden konnte, wird yermutlich durch die Persaure gleich bu 
Bremcatechinaulfonaauro oiydiert. (Trans. Amer. Electr. Soc. 45. 23 Seiten. Baael, 
Uniy.; Sep.) H a b e e l a n d .

A. F. Hollem an und H. J. Choufoer, Uber Disaccharine. (Vorlaufige Mit- 
teilung.) (Vgl. H o l l e m a n , Eec, tray. chim. Pays-Baa 42. 839; C. 1924. I. 2516.) 
D ia a c c h a rin e  aus m -X ylol. Daa Disulfochlorid yon W lSCHlN (Ber. Dtscb. 
Chem. Ges. 23. 3113), F. 129“, wird ditekt aus dem Xylol mit einem groBen Uber- 
achuB yon Chloreulfonaiiure erhalten. Daraua entatoht das Diamid leicht durch 
Zutropfen yon alkob. N H , zur Bzl.-Lag., Auswaachen mit wenig W. u. Kryatallisieren 
aus yiel W ., F. 249°. Oxydation liefert ein Diimid, ais Disaccharin beieichnet, 
dem nach der Idcntitat mit dem durch* die folgende Synthese erhaltenen (ygl. auch 
P o lla k  u. L u s t ig , L ie b ig b  Ann. 433. 191; C. 1924. I. 166) die Konst. I. zu- 
kommt, wahrend auf Grund yon Angaben W iSCHlNs iiber den Ubergang des 
obigen Disulfochlorids in 2,4-Diehlor-l,3 xylol Konst. II. erwartet war. 6-Nitro- 
l,3-xylol wurde mit rauchonder Schwefelsaure bei gewohnlicher Temp. behandelt, 
die entstandene 4-Sulfosaure iiber daa wl. Ba-Salz in daB Na-Salz (Nadeln) yer- 
wandelt, dieaes mit (NH4),S reduziert, das Na-Salz der entslandenen, wl. Amino- 
sulfoaaure mit der aquiyalenten M enge NaNO, yęrsetzt u. zur Lag. sehr langsam 
bei 0° HCI gegeben, die Diazoniumlsg. mit Na,S behandelt u. die entatandene 
M ercaptOBulfoaaure zu r D ieulfoaSure mit KMnO* bei niedriger T em p. oiydiert u. 
d u rch  PC1S in das Disulfochlorid (Krystalle aus Chlf., F. 129°) U bergefiihrt. DieBes 
gab mit alkoh. N H , das D iam id , u. aus ihm entstand m it KMnO* d as  obige Di- 
saccharin yom F. 268—270°. (D iese  V erb b . sind m eist, wie Yff. nachtraglich fan d en , 
ahnlich schon yon P f a n n e n s t il l , D isseria tioD , Lund 1894, dargestellt.) — Daoach 
bleibt das Disaccharin II. noch herzuatellen. E s w u rd e  gefunden, daB l,3-Xylol- 
2-tulfoiaure bei weiterer Sulfierung hauptsacblich wieder unter Gruppenyerschiebung 
4,6-DisulfoaSure liefert, daoeben aber eine andere, dereń Chlorid olig iBt u. die Yf. 
fiir die 214-Ditulfosaure halt. Das daraua hergeetellte Amid hat F. 220°.

HN----- CO C O -N H
i

l  J -C O  L J-C O
r i Y  l i
SO,—NH SO,—NH CH,

n .  r s 0 ‘ _  firiT s ° aGi.

D is a c c h a r in e  aus p -X ylo l. 
CH„ 2-Amino-l14-xylol-5-sulfo>aure wur-

HO S— OH durch Nitrieren von p-Xylol,
3 Y .]  3 Eed. mit Eisenfeile u. Sulfieren dar-

SO,H gestellt, die entstandene Aminosulfo-
saure in analoger Weise wie oben 
in das Disulfochlorid (III.) iłber- 

gefiihrt. Es scheint ident. mit dem yom F. 162° zu sein, das nach PFANNENSTILL 
u. P o l l a k  u. L u s t i g  bei direkter Sulfieiung yon p-Xylol mit Cblorsulfonsaure 
neben dem 2,6-Diaulfochlorid in kleiner MeDge entsteht. Daraus wurden das Di- 
sulfamid (F. 310°, unl. in sd. W.) u. das Disaccharin (F. 320°, bitter) bereitet, — 
Zur Bereituug eines weiteren Disaccharins eoII l,4-Xylol-2,3 disulfosaure dienen. 
Za dereń Gewinnung wurde biBher durch starkę Nitrierung yon p-Xylol neben 
2,5-Dinitroyerb. gewonnenes 2,3-Dinitro-l14-xylol durch partielle Red. in 2 isomere 
Nitroxylidine iibergef&hit, yon denen eins, yermutlich IV., in Saure swl. ist.

D isa c c h a rin  aus o-X ylol. 3-Amino-l,2-xylidirt wurde sulfoniert, dann 
analog den friiheren AminosulfoB8uren in eine Disulfosaure ttbegefiihrt, dereń
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Konst. Vff. ala V. anaehen. Dereń Chlorid gab bei Einleiten yon gasformigem 
NHS in die Bzl.-Lsg. daa Diamid (Kryatalle aus A., F. 251°), dieses mit KMn04 
daa yermutliche Diimid (F. 275—280°, bitter). (Koninkl. Akad. van Wetensch. 
Amaterdam, Wiek. en Natk. Afd. 33. 307—14. Amsterdam. ’sGravonhage.) Sp i e g e l .

K. v. Auwer*, Zur Frage nach der Valenzbeampruchung organischcr JRadikale. 
Die biaher benutiten Methoden zur Ermittlung der relatiyen Valen*beanapruchung 
organ. Radikale yerweuden zum Teil die ungleiche Hafefestigkeit der einselnen 
Radikale ala MaB ihres Affinitatsyerbrauchs. So hat y. B r a u n  die Haftfeatigkeit 
gewisser Aryle indirekt aus dem Verh. der betreffenden Arylmethylradikale ab- 
geleitet, indem er annahm, daB jede Verst5rknng oder Verminderung der Valenz- 
beanspruchuD g dea Phenyla die Haftfeatigkeit dea zugehorigen Benzylradikals in 
umgekehrtem Sinne beeinfluBt. Hiergegen erheben aich aber Bedenken. In den 
auBerordentlich reaktionBfahigen o u. p-Oxylenzylbromiden muBte dementsprechend 
daa aubstituierte C6H5 beaondera viel Affinitat yom C der Seitenkette beanapruchen, 
u. die Seitenkette miiBte beaondera feat am Kern haften. Dem widerapricht aber 
die fiir die Paeudophenole u. yerwandte Verbb. geradezu typ. leichte Abspaltbarkeit 
der Seitenkette yom Kern. Steigende Yalenzbeanapruchung einea Radikala muB 
alao keineswega immer festere Haftung der mit ihm yerbundenen Atome oder 
Gruppen zur Folgę haben. Vf. gibt folgende Erklarung: Die CH,R-Gruppe aattigt 

CH,* • *R R CH,* • *R CH,*** ^ ^ C H ,

2 0  —  (3 ^ 0  - -  o I V '

OH ÓH ÓH ÓH
nur einen Teil der freien Yalenz dea betreffenden Kern-C-Atoma. Der Affinitata- 
iiberachuB (I.) zieht daa loeker gebundene R einea zweiten Mol. (III.) an Bićh (II.). 
Daa Z wiachenprod. (II.) muB einen Teil seiner Beatandteile (CH,R,) abspalten, um 
dann unter Yerkettung dea freien Radikala (III.) eine eiiatenzfahige Verb. (IV.) su 
bilden. Ahnlich'erklSrt sich die leichte Kondenaierbarkeit einea Phenolbromida mit 
Dimethylanilin. Die Natur dea R apielt hierbei eine groBe Rolle, doch iat nicht 
der elektrochem. Charakter von R entscheidend, wabrend ein Zusammenhang mit 
dem Dissoziationsyermogen yon HR unyerkennbar iat. Vielleicht aind neben der 
Valenzbeanspruchung auch ateriache Momente u. Ioniaationaerscheinungen yon Ein
fluB auf die Haftfeatigkeit yon Radikalen. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1051—56. 
Marburg, Uniy.) P oSNEr ,

Ju lius v. B raun und Hans Engel, Haftfestigleeit organitcher Eette. II. Mit- 
teilung. (I. ygl. v. B r a u n  u. M o l d a e n k e , Ber. Dtsch. Chem. Ges..56. 2165; 
C. 1923. III. 1521). Die Featigkeit, mit welcher das Allyl an N gebunden wird, 
erleidet durch Era atu des endstandigen H-AtomB durch den C,H8-Reat eine noch 
groBere EinbuBe, ais wenn der H durch den CH,-Reat eraetzt wird, u. ebenao nimmt 
die Haftfeatigkeit des Benzylreates am N succeasiye ab, wenn der p-standige H im 
Bzl.-Kern durch CETa-, C,H6- u. CeH,- aubatituiert wird. Ganz im Einklang damit 
yerhait ea sich mit der Bindungsfestigkeit des Cl, die yom Benzylchlorid ab tiber 
daa p-Methyl-, dann p-Athylbentylchlorid bia zum p-Phenylbenzylchlorid immer 
mehr abnimmt, wahrend fUr H —->• CH, — y  C,H6 ■•••— y  C,H6 diese Reihen- 
folge der Haftfeatigkeiten am N gilt. — Beziiglich der Frage, ob die Yerschiebungen 
in den Haftfeatigkeiten der mit weiteren Resten beladenen Allyl- u. Benzylreihe 
gleichmaBig erfolgen oder nicht, konnte festgestellt werden, daB sie sich in auffallend 
yerschiedenen Abstufungen andern; die Methylierung yermindert die Haftfeatigkeit 
deB Benzyle, das an sich feater ais Allyl yom N gebunden wird, mehr ais die 
Methylierung, ja  selbat mehr ais die Phenylierung den Allylrest lockert; der Benzyl-

+  OET,R,

ÓH
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rost erscheint ala der weit empfindlichere. — Die Verss. zeigen, daB man sich, um 
su  gewiseeD, direkt nicht darstellbareu eekundaren  Aminen zu gelangen, zw eckm aB ig 
nicht wie bisher der tertiaren allyl- oder benzylhaltigen Basen zu bedienen hat, 
aondern richtiger die pallyl- odor p-phenylbenzylierten wahlen wird, bei denen 
eine glattere Ablosung von N zu erwaiten ist. — Die relative Haftfettigkeit der 
B este  an Halogen wuide gepruft, indem bei den ihnen entsprechenden Cl-Verbb. 
unter gleichen Bedingungen der Grad ihrer Umsetzung mit Na-Athylat gemcBsen 
ward, u. zweitens wurde ihre relatiye Haftfestigkcit am N untersucht, indem tertiare 
Basen CH.NB,!?, synthetisiert wuiden, in denen ala Bt u. B* paarweise je 2 Beste 
untereinander kombiniert u. derjenige Best ermittelt wurde, der sich mit BrCN 
abldsen lieB.

Versa. p-Athylbenzaldehyd, aus Athylbenzol, Bzl., A1C13, CuCl, CO u. HC1; 
Kp.10 109—110\ Gibt mit konz. KOH p-Athylbcnzocsaure u. p-Athylb&nzylalkohol, 
C8Hn O, Kp., 115—117°. Der Alkohol gibt mit konz. HC1 daa p-Athylbenzylchlorid, 
CSHUC1, Kp.n 81—82°. — p Phenylbenzaldehyd gibt beim Vcrmischen mit Chlf. 
p-Phenylbenzoesaure u. p-Phenylbenzylalkohol, ClsHlsO; P. 101—102°; 11. in organ. 
Fil.; Kp.lt 183—184°; farbt sich mit konz. H,SO* blaugriin; die Fiirbung ver- 
schwindet auf Zusatz von yiel W. — p-Cyandiphenyl gibt bei der katalyt. Bed. 
mit NickelkatalyBator bei 100° in ca. 30°/oig. Dekalinlsg. ein Gemiscb der primaren 
u. sekundaren Base: p-Phenylbenzylamin, C1SH1SN, F. 127—128°, zieht Ecbnell CO, 
aD. Cbloihydrat: wl. in W., F. 282°. Pikrat: aua A., F. 205°. A cety lm b: F. 180°, 
aus Lg.; Benzoylyerb.: F. 162°, aus A. Phenylsulfoharnstoff, C10HiBN3S, F. 150°, 
Jodmethylat, C18H„,NJ, F. 221°. — Di-p-phenylbenzylamin, CJ8HsaN, P. 132°. Chlor- 
hydrat, bwI. in W. u. A.; P. iiber 300°. Nitrosoyerb., CS0Ha,ONj, wl. in A., aus 
Chlf., P. 170°. — Das salzsaure p-Phenylbenzylamin gibt mit NaNO, Phenylbenzyl- 
alkohol. Gibt mit HCI bei 100° im Bohr p-Phenylbenzylchlorid, C„HUC1, P. 68°. — 
Benzalmethylamin gibt bei der katalyt. Ni-Red. Methylbenzylamin. Gibt (2 Mol.) 
mit p-Metbylbenzylchlorid (1 Mol.) Benzyl-p-methylbenzylmethylamin, C18H18N =» 
CeHBCHjNlCHeJ-CHj^Cg^CHj, Kp.n  160°; Jodmethylat, aus A., F. 190°. — Benzyl- 
p-phenylbenzylmethylamin, C^H^N, Kp.» 190—192°, F. 44°. Óhlorhydrat, zwl. in 
W.; Pikrat, P. 146°; Jodmethylat, Cs,HsłNJ, F. 162°. — p-Mcthylbenzyhnethylamin,
C,H1SN, B. aua der aus p-Tolylaldebyd u. CHj-NH, aich bildenden Verb. C8HUN =  
CH,.C8H4C H : N»CHS, Kp.'u  83°, mit Na u. A., Cblorbydrat, aua A., F. 174°. 
Pikrat, 11. in A., F. 145°. — p-Mcthylbenzyl-p-athylbcnzylmethylamin, C,8H,8N 
Kp.# 181°. — p-Methylbenzyl-p-phenylbenzylmethylamin, CS}H „N : Kp.13 253—255°.
— p-Methylbenzylbutenylmethylamin, ClaHlsN : Kp.u 116—118°. — p-Mithylbcnzyl- 
cinnamylmethylamin, C18HS1N: Kp.19 218—220°. — p-Athylbenzylmcthylamin, C10H16N, 
aua Athylbenzylchlorid mit 6 Mol. benzol. CH3-NH, bei 100; Kp.l0 105°. Gibt mit 
p-Phenylbenzylchloud Vtrb. CisE ,bN  =  C .H aC ^C H ^C H jiC H , . C ^ - C A ,  Kp.u 
255-257°; C13HJ8NC1: F. 205°. — Phenylbenzaldehyd gibt mit wbs. CH3-NH, 
Vtrb. GitE n N  ■=■ C#H6C8H4CH : NCH,; F. 51°. Gibt mit Na Phenylbeneylmethyl- 
amin, CUHI5N , Kp.n 173—174°. — Gibt mit Cinnamylbromid neben einer in A. 
un l ąuartSren Verb. Verb. CMH,3N =  CeHjCeH^H^^CHJ.CH.CH : CH-C.H,; 
Kp10. 220°. Cn HuNCl: U. in W. u. A., F. 224°. — Cinnamylmethylamin, Cł0Hu N, 
aus Cinnamylbromid mit 6 Mol. benzol. CHsNHa bei 100°; Kp.j, 110-112°. — Gibt 
(2 Mol.) mit 1 Mol. Allylbromid Cinnamylallylmethylamin, C1SH17N, KP ll 166-168°, 
mit Crotonylbromid. CinnamylcrotonyJmethylamin, CUHISN, Kp.10 180—182°.

Bei der S p a ltu n g  der te r t ia r e n  B asen  m it B rC N  entatebt eine aus Base 
u. abgeBpaltetem Bromid gebildete ąuartiire Verb. (A), nach dem Versetzen mit 
(CHa)jN daB Vereinigungaprod. des bei der Spaltung entatandenen Bromids mit 
(CH,)3N (B) u. das neben dem Bromid gebildete Cyanamid (C). — Cinnamylcrotonyl- 
methylamin gibt so A: Yerb. Cn HiSNBr, F. 79°, B: nur in sehr gerlnger Mcnge
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u. C: Crotonylmethylcyanamid, C,H10Na, Kp.65 92—93°. — Cinnamylallylmetbylamin 
gibt eine olige Verb. A, die in das Salz C^H^NjCljPt, F. 85°, iibergefuhrt wurde, 
B: Cinnamyltrimtthylammoniumbromid, F. 165° u. C: Methylallylcyanamid, C6H8N„ 
Kp. 150°. — Benzyl-p-methylbenzylmethylamin gibt A: VctI). Cu lI iaNBr, aua A.-A., 
F. 184°, B: Verb. Cn Hu NBr, F. 170—175° u. C: Benzylmethylcyanamid, C»Hi0N„ 
Kp.la 139—142°. — p-Methylbenzyl-p-athylbeneylnuthylamin gibt A: Verb. C ^IIu NBr, 
F. 168°, B: eine Behr zerfliefiliche Verb., die ais Pt-Salz Ca4H40NaCJ8Pr, F. 216° 
isoliert wurde, u. C: wurde nicht analysiert. — Yerb. CJ!tHlsN (s. o.) gibt A: olig, 
B : Phenylbenzyltrimethylammoniwnbromid, C^H^NEr, F. 200° u. C: Verb. Cn Hu Na ■=■» 
CjH6*C8H4N(CHs)CN. — Benzylphenylbemylmetbylamin lieferte A in oliger Form, 
B: Phenylbenzyltrimcthylammoniumbromid u. C: Benzylmełhylcyanamid, CeH10N,. — 
p-Methylbenzyl-p-phenylbenzylmethylamin gab A: olig, B: Phenylbenzyltrimetbyl- 
ammoniumbiomid, C: ein Br-haltiger Stoff, F. etwas uber 70°, indem zweifellos 
unter dem EinfluB yon BrCN das primar gcbildete Methylbenzylmethylcyanamid 
weiter angegriffen wird. — Reines, zum Vergleieh aus p-Mothylbenzylmethylamin 
dargestelltes Cyanamid CHa • C6H4CH5N(GH,)CN iat fl., Kp.10 140—142°. — Methyl- 
benzylcinnamylmetbylamin gibt A: wenig u. olig, B: Methylbenzyltrimethylammonium- 
bromid, CuH 18NBr, F. 194° u. C: Cinnamylmethylcyanamid, Cn HISN». — p Methyl- 
benzylbutenylmetbylamin gibt A: olig, B: Verb. Gn HlsNBr (s. o.), F. 184° u. C: 
Crotonylmethylcyanamid, C,H10N„ Kp.ł5 80—85°. — Verb. CasHJaN (s. o.) gibt A: 
olig, B: Vetb. ClaS %0N B r, F. 198° u. C: Cinnamylmethylcyanamid, Cu HaaNj. — 
Die Einw. yon Natriumathylat auf Benzylehlorid u, die p-subatituierten Benzyl- 
ehloride, dereń Einzelheiten aus dem Original zu ersehen sind, zeigen deutlieh, wie 
sehr die Bewegliehkeit des Cl Vom Benzyl- bis zum Phenylbenzylchlorid zunimmt, 
u. e3 ist besonders charakteristisch, wie groB der Spiung vom Atbylbenzyl- zum 
Phenylbenzylchlorid ist. (Liebigs Ann. 436. 299—320. Frankfurt a. M., Univ.) Busch.

W. Dulifere, Uber einige y-Monochlorderivate von Athern des PropylalkohoU. 
(Vgl. Buli. Soe. Chim. de France [4] 33. 1647; C. 1924.1. 413.) Dio.l. c. beschrie- 
benen Ałher der allgemeinen Formel CnZTln + ^O -CH Cl-CH ^CH ^Cl reagieren 
mit BMgBr (R aliphat. oder aromat.), indem das cc-standige Cl durch R ersetzt 
wird. Die Ather, bei denen R aromat, ist, sind viscose, durchdringend riechende, 
farblose Ole, unter yermindertem Druck unter teilweiser Zers. destillierbar; die 
aliphat. Deriw. haben ebcnfalls starken Geruch, sie sind ohne Zers. im Vakuum 
destillierbar. Alle sind unl. in W ., 11, in organ. Mitteln, leicht entflammbar und 
brenuen mit ruBender Flamme; gegen verd. NaOH bestfindig; durch AgNOa nur 
langsam angegriffen, um so leicbter, je  schweier das Mol ist.

VerBuehe. Methyl-a-phenyl-ychlorpropylathir, aus Methyl a,/-dithlorpropyl- 
atber -f- CaHsMgBr, Kp.It 110°, D.*° 1,097, nDs° =  1,52219. — Athyl-a-phenyl-y- 
chlorpropylathtr, Kp.u  120°, D.,J 1,066, nDS0 =  1,51502. —• Propyl- a -phenyl- y- 
chlorpropylathcr, Kp.,s 130°, D.*° 1,044, nD50 =  1,50492. — Jsobutyl-cc-phenyl-y-
chlorpropylather, Kp.u 137°, D.8° 1,024, nD,a =  1,50118. — Isoamyl-u -phenyl-y-
chlorpropylałher, Kp.It 145°, D.*° 1,019, nDM =  1,50212. — Methyl-ubenzylpropyl-
&ther\ dieses Cl-freie Prod. wurde erhalten bei Einw. von C6H6CH,MgBr auf den
Methyldichlorpropylather; Kp la 130°, aus h. A. NSdelchen, anisartig riechend, 
F. 34°, 1. in organ. Mitteln u. C8H6OH; D.M 0,983, nD,ł =  1,549 98. — Methyl-ct- 
methyl-y-chlorpropyldther, Kp 10 35°. — Methyl-u-athyl-y-ćhlorpropylather, Kp.10 40°,
D.JJ 0,964, nD21 =  1,42501, Kp.760 147°. — Athyl-cc-methyl-y-chlorpropylather, Kpp. 
wie yorige, D.,s 0,971, =» 1,42751. — M eth y l-a -p ro p y l-y  - ćhlorpropylather,
Kp.u  47°, D.’° 0,951, nD,J =  1,43096. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 35. 584—90. 
Louyain, Univ.) H a b e e l a n d .

E rnest Fourneau und Seizo Kanao, Uber die Synthese des jEphedrins. (Vgl. 
Foubneau u . P c y a l, Anales soc. cspanola Fis. Quim. 20. 394; C. 1924. I. 1363.)
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Vff. stel len fest, daB die 1. c. beBchriebene Base, dargestellt durch Einw. von HOBr auf 
Cj H j HC : CHCH, u. Umsetzen mit CHSNH,, mit einer sehon fruher von E m d e  u . 
B u n n e  (Arch. der Pharm. 249. 368; C. 1911. II. 754) durch Einw. von CH,NH, 
a u f  C„H8CHBrCOCH8 u. Bed. erhaltenen Verb. tiboreinstimmt, die nebenstehende 

Konst. hat. Die Einw. yon HOBr auf C6H8CH : CHCH, 
/ H  fuhrt nicht, wie fruher augenommen, zu CaH6*CHOH*

C4H5. CHC^CH, CHBr-CHj, sondern zu CeH6C3Br-CH O H -CH s. —  Bezlig-
Jttt p tr lich des Identitatsnachweisea der yon E b e b h a b d  (Arch.

* der Pharm. 253. 66; C. 1915. II. 28) aus Phenylbrom-
Sithylketon - f -  CH,NH, u .  Red. erhaltenen Base mit dem von Sp a t h  u .  GOh b in g  
(Monatahefte f. Chemie 41. 319; C. 1921. I. 241) dargestellteu racem. 'ip-Ephedrin 
vgl. F o d b n e a u  u .  P u y a l  (1. c.). Das nach dem Yerf. yon E b e r h a b d  dargestellte 
Methylaminopropiophenon gab bei der Red. eiue kryetallieierte Base mit F. 117°, 
aus W. Nadeln; Jodmethylat F. 205°, Cblorhydrat F. 181°. Die Spaltung in die 
opt.-akt. Formen soli yersucht werden. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 35. 614 
bis 625. Paris, Inst. Pasteur.) H a b e b l a n d .

R obert Charles Menzies und E dw ard M anw aring W llkins, Anwendung 
von ThalliunwerUndungen in der organischen Chemte. Teil I. Thallohydroxyd. 
Lsgg. von TIOH, dargeBtellt aus T1,S04 +  Ba(OH)„ eignen sich ihrer stark alkal. 
Eigenschaften wegen gut zur Titration yon organ. Sauren (Phenolphthalein ais In- 
dicator). Auch zur Charakterisierung der Sauren sind sie besser yerwendbar ais 
die Alkalisalze, da die Thallosalze gut krystallisieren. Dargestellt wurden folgende 
Verbb.: Isatinsaures Tl, C8H,0,NT1, gelbe Nadeln, Zers. bei 148°. — Tl-Salz des 
Salicylaldehyds, C7H50,T1, gelbe Nadeln, F. 186° (Zers.) aus A., worin wl. — Yalerian- 
saures Tl, C8HsO,Ti (vgl. Kuhlm ann, L ie b ig s  Ann. 126. 78 [1863]), aus Bzl. F. 145 
bis 147°, 11. in W,, A., Amylalkohol, wl. in sd. A., PAe., k. Bzl. — Palmiłinsaures 
Tl, C„H,iO,Tl, aus A. federartige Aggregate, Erweichen bei 116—118°, F. 170° 
jedoch nicht yollstandig fl., 1. in h. A., unl. in A., 1. in W., dieBe Lag. opalisiert 
beim Yerdilnnen; die w. Lsg. schiiumt beim Schiitteln. — Óhauret Tl, CuHjjOjTI, 
aus A. weiBe Nadeln, weich u. biegsam, beim Trocknen zu seifenahnlicher M. 
werdend; was. w. Lsg. gibt beim Schiitteln Schaum, der beim Erkalten (im Gegen- 
satz zu yoriger) nicht yerachwindet. — Adipinsaurcs 11, C6H80 4T)„ aus Athylen- 
glykol -j- Butylalkohol kryatallin. BISttchen. — Neutralee pimelinsaures Tl, C7H10O4Tll , 
aus sd. Amylalkohol Nadeln, 1. in W., unl. in A.; taures pimelinsaures Tl, 
C,Hn OłTl, aus Amylalkohol Priamen, F. 137—140° (aus Butylalkohol). — Tl-Salz 
des Acetondicarboniaureesters, C0H13O8Tl, aus A. F. 125° (Zers), U. in C,H8J  oder 
CB,J, aua diesen Lsgg. bei langerem Stehen oder beim Kp. Abscheidung yon 
TU. — Konz. was. Lagg. yon Fructose, Glacose u. Xylose geben mit 1,5-n. TiOH- 
Lsg. gelbe Ndd., die beim Erhitzen rotlich-gelb u. schlieBlich dunkel werden, bis- 
weilen bildet Bich ein Tl-Spiegel. Mit 0,453-n, TIOH geben Fructose u. Glucose 
kejne Ndd., beim Erhitzen werden jedoch dieselben Farbandeiungen der Lsg. wie 
yorher beobachtet, ebenfalla der Tl-Spiegel. Rohrzucktr u. Mannit konnen mit 
1®’/o>g- TlOH-Lsgg., ohne Veranderung zu erleiden (hochstens schwacbgelbe Farbung), 
gekocht werden, Hydrolyse dea Rohrzuckers durch H ,S04 gibt jedoch einen Spiegel; 
Zusatz yon NH4OH oder NaOH befórdert die Spiegelb. Diese Spiegel konnen 
durch sd. Leitungsw. entfernt werden, sind jedoch in k. deBt. W. lange haltbar. 
Tetramethyl-y-fructo8e -f- TIOH gibt in der Kalte Braunfarbung u. geringcn dunklen 
Nd., der beim Erhitzen gel. wird, gleichzeitig farbt Bich die Lag. dunkler, ein 
Spiegel entsteht nicht. (Journ. Chem. Soc. London 125. 1148—52. Bristol u. 
St. Andrews, Univy.) H abebland.

R am art und A. H aller, Synthesen mittels Natriumamid. DarsteUung der 
Benzylester und der entsprechenden S&uren von a  - Alkylphtnyletsigsauren, (Ygl.
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R a m a r t , C. r. d. 1’Acad. dea sciences 178. 396; C. 1924. I. 2779.) Die Ein w. von 
NaNH , auf £lCOOCeE t in A. erfolgt nach der Gleichung:

CoHjOOCH +  NH,Na =■ C0H6ONa -f- NHe +  CO; 
die Rk. zwischen NaNH, u. GH^COOC^B^ erfolgt nach:

CH3COOC„H5 +  NaNH, =  C„H6ONa - f  CHsCONH,.
Mit dem Benzylester der Isobuttcrsćiare erfolgt unter B. von NH„ Amidieruug; wird 
das entstandene Reaktionsprod. (weiBer Nd.) mit C0H6CH,,C1 in Xylollsg. erwfirmt 
u. die Lsg. mit W. bshandelt, bo erhalt man N  Benzylisobutyramid, weiBe Nadeln, 
aus PAe. F. 91°, Kp 16 167°; aus der Xylol-Mutterlauge erhalt man bei Kp.15 162 
bis 165° ein Gemisch, dessen Zus. auf Dibenzyl u. Benzylester der Benzyldimethyl- 
essigtaure deutet; es gibt beim Behandeln mit NaNH, in sd. Benzollsg. nach Zu- 
fugen yon W. eine Verb., die yielleicht ais Benzyldimethylacetamid angesprochen 
werden kann, F. 65—66°. — Mit dem CeEt CHr Ester der Phenylessigsaure +  NaNH, 
in Bzl. bei gewohnlicher Temp. findet allmiiblich Erwarmung u. B. von NH3 statt, 
Zugabe von C0HSCH,C1 zur Reaktionslsg. fiihrt zu Phenylacetamid, F. 154—155° 
und N-Benzylphemjlacetamid; findet die Rk. bei O1 statt, so tritt Substitution des
a-standigen H eiD, ea bildet sich C0H8CHNaC<Qę j j  bezw. C0H6CH: C < q q ^
neben NHS. Wird nach beendeter NH3-Entw. CH3J  zugegeben und daa Prod. mit 
W. zeraetzt, so erhalt man den Benzylester der Phenyhntthylessigsaure, hieraus die 
freie Saure Kp.15 148°. — Mit Allylbromid entsteht analog der Phenylallylessig- 
saurebensylcbter, K p , 5 210—212°, freie Saure Kp.l2 130—135°. — Mit C3H6CH,C1 
bildet sich Benzylphenylessigsaurelenzylester, gelbliches Ol, Kp ,8 250—255°; freie 
Saure aus A. -f- PAe. rechteckige Tafeln, F. 91-92°. (C. r. d. l’Acad. des sciences 
178. 1583—87.) H a b e r l a n d .

H. P. Kaufmann und M. Thomas, Ober substituierte Salicylsauren. (IV. Mit- 
tellung). (III. ygl. K a u f m a n n  u . V o sz , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 2508; C. 1924. 
I. 310.) Glycyhalicyhaure, aus Chloracetylsalicylsaure (ygl. H a h n  u. L o o s ,  Ber. 
Dtsch. Chem. Ges 51. 1436; C. 1918. II. 808; u. alkoh. NH„ in Ggw. yon Natur- 
kupfer C. Chlorhydrat, C ^O ^N  -HC1, Krystalle, F. 70°, 1. in W. NH ^Saiz, CyEI^OjNj, 
aus der ausgeatlierten was. Lsg. von Darst, des Chlorhydrats nach Loaen in A. u. 
Auafallen von NH^Cl durch A.; Kryatalle, buB schmeckend, 11. in W., etwas weniger 
1. in A., bei Aufbewahren naeh einiger Zeit zers. E s te r  dieser Saure werden 
durch Ein w. yon Glykokollchlorid auf K-Salte der Salicylsaureester erhalten: 
Glycylsalicylsauremethylester, Nadelchen (aus h. CH8>OH), F. 195° (Zera.), 1. in W. 
u. den meisten organ. LosungBmm., durch h. W ., Sauren oder Alkalien gespalten.
— Hippurylsalicylsaure, C,6Hls0 6N, aus Hippurylchlorid u. Na-Salicylat in Bzl., 
warzenformige.Krystallgruppen, F. 119°, unl. in k. W ., bei Erwarmen damit ge
spalten. Phenylester, Cj,Hj70 5N, entsprechend aus Salolkalium, F. 45°, gut 1. in 
indifferenten Losungsmm., schon yon k. W. stark angegriffen. (Arch. der Phariu. 
262. 117—19. Jena, Uniy.) SriEGEL.

H. P. Kanfm ann und C. Fucha, Die Einwirkmg von Metallen au f Saure- 
chloride lei Gegenwart von Ather. Im Gegensatze zur Grignardschen Rk. ist die 
Umsetzung yon Saurechloriden u. Metallen bei Ggw. von A. noch wenig geklatt. 
Im Anschlusso an die Unterss. yon K a u f m a n n  (ygl. K . u. V0SZ, Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 56. 2508; C. 1924. I. 310) wurde gepriift, ob dabei Metali-Saurechlorid- 
Zwiachenprodd. iaolieit werden konnten. Benzoylćhlorid reagierte nur mit Zn, 
wobei groBe Oberflache gunstig ist, chem. Reinheit nicht erforderlich. Ais Prodd. 
wurden featgestellt C2H6C1, eine Kompltxverl. [Zn{Gf,llt ' CO.C.yTI^^Ol^, Nadeln, 
durch W. zers., C6H6-COaC,H5, u. eine braungelbe, amorphe Vcrb.
F. 125—130°. Die primare Umsetzung erfolgt zwischen Metali u. SSurechlorid 
unter B. yon ZnCJ, u. gleichzeitigen komplizierten Umsetzungen, wahrEcheinlich

VI. 2. 42
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untor Mitwikg. dea A. Dann wird durch das ZnCl, eine Umsetzung zwischen 
Saureehlorid u. A. begiinstigt unter B. yon Ester u. Chlorfithyl. (Mit friBch- 
bereitetem ZnCl, oder AlCla trat quantitative Veresterung ohne B. von Nebenprodd. 
ein). — Mit Acetylchlorid entstanden neben den bekannten Beaktionsprodd. nur 
amorphe gelbe Stoffe. — Bei o-Phthalylchlorid trat die B. von Ester etwas zuriick, 
dafur facden sich reichlicher Stoffe der komplizierten primaren Bk. u. wechselnde 
Mengen von PhthaUaureanhydrid, dessen B. durch stufenweise Veresterung u. Ab- 
spaltung von C2IIeCl erklart wird. Die primare Umsetzung lieferte ockergelben 
amorphen Stoff, bei 300° noch nicht geschm., u. eine Verb. C ,3 ,0 lt blafigelb, kry- 
stallin., F. 82°. — In Lsg. von Anisol aetzte Zn sich mit Benzoylchlorid nach Art 
der Friedel-Craftsachen Bk. um. Ais Hauptprod. entstand p-Benzoylphenylmethyl- 
uther, daneben Reduktionsprodd. wie Benzaldehyd. — Es entstehen also nicht 
primar einfache Diketone u. ZnCl2, daa Metali diirfte sich alao nicht primar an das 
Saureehlorid anlagem, sondern mit einer kompleien Saureehlorid-A.-Yerb. in 
Wechselwrkg. treten. Zunaohat konnte, yeranlaBt durch die ungeBatt. Natur der 
CO-Gruppe, Anlagerung des A.-Mol. an das Saureehlorid-Mol. (I.) erfolgen, aus dem 
Prod. sich unter Ausgleich u. Yerschiebung der Bindungen innerhalb des Kom- 
plexea das Chlorid eines Orthosaureesters (II.) bilden, das unter dem Einflusse von 
Metallhalogeniden Halogenalkyl abspaltet:

/C l
I. C6H6. C _ 0  — IL CaHs.c f0 C ,H s > C9H6.CO,C,H6 +  C,H5C1.

C2H5.Ó .C2H5 x o c 1h i
Moglicherweise bildet daa Saureehlorid oder I. oder II. mit den Metall

halogeniden zunacbBt Kompleie, die ihrerseits unter B. von Estein zerfallen. Der 
zur B. von I. erłorderliche polare Gegensatz der Addenden ist bei rein aliphat. 
Athern yorhanden, nicht aber in den cycl., wie Anisol oder Phenetol. (Arch. der 
Pharm. 262. 119—25. Jena, Uniy.) SPIEGEL.

B. L. Souther, Einigt KondcnsationsreaJctionen, die die Untfernung von Ester• 
gruppen involvicren. Der Methyl- u. Athylester der Phenyhnalomaure reagieren mit 
CH,J, u. CH3ONa nach Gleichung I, dio Umsetzung von Phenylcyanessigsaureathyl- 
ester mit denaelben Verbb. erfolgt nach II:
I. 2 C9H6CH(COOR), +  CH, J , +  2 NaOR =  ĆH,(C9H5CHCOOR), +  2 Na J  +  2 R,CO,

II. 2 C„HBCH-CN-COOC,H6 -+- CH,J, +  2NaOCH, =. 
CH,(CeH6CHCN), +  2N aJ +  (C,Hs),COs +  (CH3)2COa.

Eine Erklarung fur den Verlauf der Rk. kann man aus dem ahnlichen Verh. 
der von I n g o l d  u . T h o b p e  (Journ. Chem. Soc. London 115. 144; C. 1919. III. 
429) unterauchten substituierten GlutaconsaureeBter ableiten, wenn^man annimmt, 
daB in beiden Fallen Tetracarbonsaureester ais Zwischenprodd. entstehen (bei 
I z. B. ce, y-Dipbenylpropantetracarbonsaureester), die in Ggw. von Alkoholestern 
zerfallen.

VerBuche: Phenylmalonsaurerncthylester aus Phenylessigester -f- Oialeater bei 
Ggw. yon CH3ONa; Isolierung dea Na-SalzeB iat nicht erforderlich; Kp 19 145—147°, 
F. 49°. — cc,y-Diphetiylglutarsa\ircmethylester, C19HS0O4, durch Erhitzen des yorigen 
mit CH2J, -f- CH30Na (3 Tage), nach Zugabe von W. mit A. eitrahiert; Kp,„ 205 
bis 206°; in einem Falle wurde eine geiinge Menge Krystalle erhalteD, F. 53—55°, 
1. in allen Mitteln auBer W. Der in der CHaOH-Lsg. enthaltene Kohlensaure- 
methylester wurde durch Ubergang in CO(NH,), beim Erhitzen mit NH40H  identi- 
fiziert. — ci,y-Diphenylglutareaureathylaler, C^Hj.O,, K p, 216—217°. — Die Verb. 
O19H,0O4 gibt beim Verseifen ein Gemisch zweier isomerer a ,y  ■ Diphenylglutar- 
sauren, Gt7H10Oi, auB dem Ester wird nach Yeraeifen daa Na-Salz mit A. gewaachen, 
in W. gel. u. mit HC1 die Saure mit F. 164,5—165,5° (aus h. W.) gefallt Die
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Matterlauge und die 8th. Waachwaaaer gaben nach Eindampfen, Loaen in W. u. 
Fallen mit HC1 die isomere Verb., aus Chlf. -f- PAe. F. 185—186,5°, 11. in CH,OH, 
A., n-Butylalkohol, A., unl. in PAe. — ct,y-Diphenylglutaronitril, B. nach 
Gleichung I I ,  anfanga gelbes Ol, Kp.5 220—227°, aus w. A. weiBo Kryatalle, F. 66°. 
Die Darat. der Sfiure durch Hydrolyae gelang nicht. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 
1301—05. Urbana [111.], Uniy.) H a b e r l a n d .

E. E. H unter, Spiroverbindungen mit Eeeiehung auf ihre Bildung und Sta- 
bilitat. T e il I .  Spiroverbindungen des Cyćlohexans. Darst. der Ergebnisae der 
Arbeiten von T h o r p e  u. I n g o l d . (Chem. Newa 128. 389-93. Highburg New 
Park.) H a b e r l a n d .

M arcel Godchot und P le rre  Bedos, U bet die Chlorierung des inalitiwn 
fi-Hethylcydohexanons und iiber einige Synthesen von Dimethylcydohixmonen. (Vgl. 
S. 185.) Wie KOtz  u. St e in h o r s t  (L ie b ig b  Ann. 379. 11 ; C. 1911. I. 729) aua 
dem akt., erhielten Vff. aus dem inakt. ^-Methylcycloheianon ein Gemisch zweicr 
atereomerer Monochlorderiyy. (I.) vom K p .8 90°, eineB fl. u. eines yom F. 55 — 56°. 
Bei Deat. unter gewohnlichem Druck in Ggw. yon Chinolin gab das Gemisch unter 
VerluBt yon HC1 ein Mtthylcyclóhexenon (II .) , deBsen

H, O 
C C

I. H,C.HC<^____p>CHCl II. HaC-HC< >CH

Hj Hj
H,
C___ CH(OH)

H, O
C c

L _  )
C c
H, H
Hj O
C _C

III. HSC .H C /  \CH C1 IV. H8C-HC<( NCH-CH,
C-----6  C-----C
H a Hj H , Ha

Anderereeits lieferte daa Gemisch der aus >d,-Methylcycloheien gewonnenen atereo- 
meren Chlorhydrine (1. c.) bei Oiydation mit K,Cr,07 u. H,SO« ein Methylćhlor- 
cyclohexanon (Kp.J4 94—96°, D.14 1,099, nD,ł => 1,478), das bei Dest. mit Chinolin 
ebenfalls II. gibt. Daher wird diesen Chlorhydrinen die Konst. III. zugeschrieben. 
Einw. yon CH3MgJ auf jedes der Stereomeren yon I. fiihrt zu 1,4-Dimethylcyclo- 
fiexanonen-2 (IV.). Das aus fl. I. erwies sich ala ident. mit dem yon S a b a t ie e  u. 
Ma il h e  (C. r. d. 1’Acad. des BcienceB 142. 555; C. 1906. I. 1248) aua Xylenol ge
wonnenen (F. des Semicarbazons 155°), daa aua festem I. (F. des Semicarbazons 
122°) mit dem yon Vff. durch Oiydation der beiden Dimethylcyclohexanolo aua den 
beiden Isomeren yon III. e rh a ltc n e n , das auch aua dem oben erwahnten Methyl- 
chlorcycloheianon mit CH,MgJ erhalten wird. (C. r. d. l’Acad. des BcienceB 178. 
1374—76.) Sp ie g e l .

E. P. K ohler und C. 8 . Dewey, AdditionsreaJctionen gewisser Pentadienone.
II. Addition von Malonestern. (I. ygl. K o h l e r  u. H e l m k a m p , Journ. Americ. 
Chem. Soc. 46. 1018; C. 1924. I. 2875.) Unter der Einw. von CHsONa oder 
Piperidin reagiert Malonsauredimethylester mit Dibenzalaceton unter B. der Verbb. I. 
bis III., u. zwar entsteht bei Anwesonheit yon CH3ONa yorzugaweis# III., bei 
Ggw. yon Piperidin beeonders I. Jedoch kann bei Ggw. von CH3ONa neben III. 
auch reichlicher I. gebildet werden, wenn das Beaktionagemiach von Zeit zu Zeit 
mit Kryatallen yon I. geimpft wird; daaselbe ist umgekehrt bei Ggw. yon Piperidin 
auafiihrbar. II. entsteht aus I. durch Eugabe .yon CH,(COOCH3), u. kann ebenfalls 
durch Impfen der Reaktionslag. reichlicher gebildet werden. Die den Verbb. I. u.
III. entB prechenden Deriyy. w urden  auch erhalten m it Dianisalaceton, Dicinn- 
atnalaceton, Benzalanitalaceton, Benialcinnamalaceton u. Anisalcinnamalaceton, w obei

42*
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sowohl CHaONa, ais auch Piperidin ala KondenBatiocsmittel yerwandt wurden. — 
Besondere Verss. der Vff. ergaben, daB zwar in der Reaktionsfabigkeit der einzelnen 
Ketone Differenzen yorhanden Bind, wie schon B o k sc h e  (L ie b ig b  Ann. 875. 145 
[1910]) gezeigt hat, daB die Unterachiede jedoch nicht betrachtlich sind.

O.HjCH—CH.COCH: CHC6H5 
C0H6CH : CHCOCH : CHC8HS +  CHs(COOCHa), 6 lI(CO,CH3)* I

/ A
CaH5CHCH, ■ COOH
17. ĆHęCOOH), CsH6CH— CHjCOCH,—CHC9Hs

CH(COaCH8)2 II. CH(COaCHsl, n H

Ia)»
V ersuche. 2l6-Dip7imyl-d-ketocyćlohexandicarbon8auredimethylester, CalHja0 6 

(III.), aus Dibenzalaceton -f- CHs(COłCH3)! in CHaOH bei Ggw. von CH3ONa; aus 
sd. CHjOH weiBe Prismen, F. 135°. Freie Dicarhonsćiure, C!0H 18O6,2H,O, aus sd. 
W. Nadeln, die Krystallwaaser bei 75—100° abgeben, bei 100° fl. werden, nach Ab- 
gabs des W. wieder erstarren u, F. 150° (Zera.) haben. Wasserfreie Saure 1. in A. 
u. sd. W ., wl. in k. W. Geht beim Erhitzen im Yakuum auf 170° iiber in die 
Monocarbonsaure, aus A, F. 162°; hieraua mittels CHaOH - f  HCl-Gaa 2,6-Diphenyl- 
d-kełocycloh&cancarbonsduremethylester, F. 107°. — Dimethylester der fi-Phcnyl-y-cinn- 
amoylathylmalonsaure, Cj,H,,Oa (I.), B. aus den Komponenten von III. mittels 
Piperidin in sd. Lsg. aus CHsOH Nadeln, F. 108®. Wird durch KMu04 oiydiert 
zu GfH^GOOH u.Monometbyleater der Tricarbonaaure IV. Clsf li4Oa, aua A. -j-PAe. 
Prismen, F. 101°; freie Saure IV wurde auf 170—180° erhitzt, wobei Phenylglutar- 
saure erhalten wurde, aus A. -J- PAe. Nadeln, F. 136°. — Zugabe von I. zu k. 
Lag. yon CH8ONa in CHaOH gibt III ; dieselbe Umwandlung fiadet in sd. Lag. 
mittels Piperidin statt. — Verb. Gt1 ZTao 09 (II.), aus CHgOH (eine Spur Saure ent- 
haltend) Nadeln, F. 109—112°. — JDimethylester der fi-Phtnyl-y-hydrocinnamoyl- 
athylmalonsdure, CslH,40 9> aua BenzylbeDzalaceton -(- CH,(COjCHa's in CHsOH bei 
Ggw. yon CH,ONa in der Kalte; aua CHaOH F. 57°, 11. in organ. Mitteln. — Verb. 
GtiHt i06, B. analog III. aua CH,(COaO,H6), mittels CHaONa; bei Ggw. yon 
Piperidin (5-std. Kochen) entatehen 65% der I. entsprechenden ungesatt. Verb. u. 
5% der yorigen beim Impfen der Mutterlauge. — Eondensation von Dibenzal
aceton -f- Cyanessigsauremethylcster bei Ggw. von Piperidin gibt die in der yorigen 
Mitteilung beschriebene cycl. Verb. — 4-Nitro-3,5-diphenylcyclohexanon, C18H170 3N, 
aus Dibenzalaceton -f- Nitromethan in CHsOH bei Ggw. yon CH,ONa; aus CHsOH 
Prismen, F. 93—94°; Anwendung von Piperidin ais Kondensationsmittel gibt olige, 
gefarbte Prodd. ,— 4-Brom~4-nitro-3,5-diphcnylcyclohexanon, ClsH19OaNBr, Prismen, 
F. 156—157°. — Verb. Cu Hii06 (analog III.) aua Benzalanisalaceton +  CHs(COj- 
CHa)a bei Ggw. von CHsONa, weiBe Nadeln, F. 145—146°, wl. in A. u. k. A., 11. 
in sd. A. u. Aceton; Kondeusation in Ggw. yon Piperidin (14-std. Kochen) gibt 
neben yoriger den Dimethylester der fi-Phcnyl-y-p-methoxycirmamoylathylmahnsaure, 
CssHł4Oe (I-; C8H4OCH8 statt C8H8), aus CH8OH weiBe Nadeln, F. 124°; Oiydation 
mit KMn04 gibt Anisiaure u. Monomethylester yon IV. — Vcrb. GHH u Ot , aus 
Benzalcinnamalaceton -j- CII^COjCH,)! -j- CB3ONa, aua Aceton Prismen, F. 156°.
— Vcrb. (aualog I.). B. wie yorige mittels CH,ONa durch kurzeres
Kochen (5 Min,) oder durch yerminderte Zugabe yon CHsONa; aus CH3OH weiBe 
Nadeln, F. 112°, reduziert KMn04, addiert Br; bei Oiydation entsteht C6H6COOH 
u. Methylester yon IV. Bei Ggw. von Piperidin (sd. Lsg.) findet die Kondenaation 
sehr langsam statt, e3 entsteht die ungesatt. Verb. — Vtrb. C%lIIu O. (analog III.), 
aus Dianisalaceton mittels CH8ONa, aus Aceton Prismen, F. 194°, unl. in sd. A.,
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reduziert nicht KMn04, addiert Br. Anwendung yon Piperidin ais Kondensations- 
mittel gab ein Ol, wabrBcheinlich die I. entspreehende Verb., langeres Kochen 
fuhrte zur yorigen cycl. Verb. — Dimethylester der 2-Anisyl-4-7ceto-6-cinnamyJcyclo- 
hexandicarbon$dure, CS6HS6Oe, aua Aniaalcinnamalaceton mittels CHsONa, auB ad. 
Aceton Tafeln oder Priamen, F. 170°, wl. in CHsOH. — Dimethylester der 2,6-Di- 
cinnamyl-4-lcetocydóhexandicarlonsaure, C,6H29 0 6, B. analog vorigena aua Dicinn- 
aroalaeeton, wl. in A. u. Aceton; Priemen, F. 112°. (Journ. Americ. Chem. Soc. 
46. 1267—78. Cambridge [Mass.], H a ry a rd  Univ.) H ab erlan d .

E. Darmols, Uber die Schmelzpunkte der Gemische von Gamphen und Pinen. 
Mit Riicksicht auf eine Ver6ffentlichung yon A u s t e r w e il  (S. 186) weist Vf. dar- 
auf hin, daB er bereits friiher (Ann. Chim. et Phys. [8] 22. 247; C. 1911. I. 1538) 
Gemiache von Camphen u. cc-Pinen in Bezug auf ihren F. untersucht hat und zu 
abnlichen Ergebnissen wie A u s t e r w e il  gekommen ist. (C. r. d. l ’Acad. des 
sciences 178. 1546.) H a r e r l a n d .

H arold  Gordon E u le , Optische Aktimtdt und Polaritat der an das asymme- 
triiche Atom gebundenen Gruppen. Teil I. Vf. yeraucht die opt. Drehung ver- 
achieden substituierter Deriyy. e in e r opt.-akt. Yerb. au f die yerechieden groBe re- 
lative Polaritat der B ubstitu ie renden  Gruppen zuriickzuffihren; diese Gruppen lassen 
aich je nach ihrer Polaritat in eine Rcihe bringen, wie sie ahnlich aueh fiir die 
Substitution im Benzolkern, bei den Disaoziationakonatanten oder Dielehtrizitats- 
konstanten aufgestellt worden sind. Zur Festatellung der GesetzmaBigkeiten eignen 
sich am besten opt.-akt. V erb b . ohne Losungamittel. Vf. hat D eiiw . des links- 
drehenden d-Amylalkohoh zuniichat gepriift. Die Verb, R - (7-ETsCOOjH(R =■ C4H9) 
[«]D *=* +8,92° mit der positiven COOH-Gruppe eteht ber.tiglich der Rotation an 
dem einen Ende, die yerb. RCH ^O H  mit [a ]0 =  —5,90° am entgegengeaetzten 
Ende der Reihe; riickt die COOH-Giuppe n a h e r  an das a. C-Atom (z. B RCOOR  
[«Jd =  +17)85°), to wird der ElnfluB dieBer Gruppe auf das a. C-Atom noch deut- 
licher. Je naeh ihrer Stellung in der „SpannungBreihe" wirken die Substituenten 
auf daa a. C-Atom mehr oder weniger ein, wie Vf. an weiteren Beispielen darlegt. 
Im allgemeinen wird festgeatellt, daB Eraatz yon H in einer opt.-akt. Verb. du rch  
einen positiyen Subatituenten die Rotation im entgegengeaetzten Sinne becinfluBt, 
wie ein negatiyer SubB tituent. Auch bei der elektromagnet. Rotation zeigen sich 
RegelmaBigkeiten, die Verbb. mit poaitiyen Gruppen (NOa, COOH, H, CN u. CHO) 
stehen z. B. bei monosubstituierten Benzolderiyy. in d e r eben genannten Reihenfolge 
an einem Ende, die mit negatiyen Sustituenten (OH, CHe, Cl. OCH8, Br, NHS, J, 
N[CH,],) am anderen Endo.

Wie T h o m so n  (Philos. Magazine [6] 46. 497; C. 1923. III. 1259) die Orien- 
tierung eines zweiten Substituenten im Benzolkern durch Anderung des elektrOBtat. 
Moments zu deuten suchte, fiihrt Vf. auch die Anderung der opt. Drehung bei 
Verbb., die die C8HSX-Giuppe enthalten, und m die ein zweiter SubBtituent ein- 
geftthrt wird, hierauf zuriick. Nach T h o m s o n  miisaen die elektrostat. Momente bei 
disubatituierten Verbb., bei denen die beiden Subatituenten ahnliehe Polaritat haben 
die Reihenfolge beaitzen: o >  (m, H) ■> p, worin H die urspriingliche, monosub- 
atituierte Verb. bedeutet; bei Substituenten mit entgegengesetzter Polaritat iat die 
Reihenfolge p >  (m, H) >  o. Hiernach muBte die molekulare Rotation aubsti- 
tuierter Benzolderiw. entweder aein: p >  m >  o oder o )> m p, der ent- 
sprechende Wert fiir die nicht aubBtituieite Verb. aber zwischen den o- und p- 
Werten liegen. Die aus der Literatur hieriiber zu erhaltenden Werte bestatigen 
dieae Anaicht; beziiglich der aogefuhrten Beispiele muB auf die auafiihrliehen Dar- 
legungen im Original yerwieaen werden. Erwabnt aei bier nur folgendes Beispiel: 
Bei den Btnzoesaurementhylestern wirkt der Eintritt der poaitlyen C8H5C0-Gruppe 
auf die negatiye OH-Gruppe des Menthols in entgegengeaetztem Sinne ao ein, daB
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eine starkę Zunahme der negativen Drehung eintritt. T ritt nun in den Benzolkern 
ein Substituent ein, der iihnlich wirkt wie C6H5CO, so wird die nogatiye Drehung 
noch groBer; sie wird jedoch yerkleinert, wenn eine Gruppe eintritt, die der 
C6H6CO-Gruppe entgegengesetist wirkt. Einftihrung einea positiyen Substituenten 
in o-Stellung muB dabei die Drehung mehr nach der negatiyen Seite bseinflussen, 
ais es bei Substitution in p-Stellung der Fali sein wiirde. Die eiperimentellen 
Daten (Tabelle vgl. Original) stimmen mit dieser Forderung iiberein. (Journ. Chem. 
Soc. London 125. 1121—34. Edinburgh, Uniy.) H a b e b l a n d .

A. H aller, Einwirkmg von Tetrachlor- m d  Tetrabromphthalsauren au f Terpen- 
łinole. Neue Barstellungsart von Campholen aus Rechts- m d  Linkscamphcrn. Einw. 
yon Tetrachlor-o-phthalsaure auf franzos. aus Pinus maritima gewonnenes TerpentinSl 
(30 std. Erhitzen im geschlossenen GefaB auf 100—105°) ergab nach Wasserdampf- 
dest. und Verseifen des Kolbenriickstands ein mit d-Isoborneol yerunreinigtes Bor
neol, F. 209—210°, [a]D in A. —27,5°, in Toluol —29,2°. — Wird die Bk. 15 bis 
20 Stdn. unter allm&hlicher Steigerung der Temp. yon 100 auf 150° durchgefiihrt, 
so erhalt man ein braunes Harz, 1. in Bzl., wl. in A. u. PAe., unl. in A., aus dem 
man durch allmahliche fraktionierte Krystallisation aus A, neutralen Tetrachlor- 
phthalsiiurebornylester erhalt; weiBe Krystalle, F. 128—129°, [«]n =  —37° in Bzl., —50° 
in absol. A. Die Verseifung mit alkoh. NaOH gibt u. a. Borneol (gemischt mit Iso- 
bomeol) und sauren Tetrachlorphthalsaurebornyleiter, aus A. -f- PAe. F. 189—190°, 
[«]D53 in Bzl. —23°53', in absol. A. —50°04'. Wird daa Harz direkt yerseift, eo 
reBultiert ein nicht krystallisierendes Gemiseh yon d-Fenchol u. l-Borńcol. — Das 
aus der Aleppokiefer erhaltene TerptntinSl liefeit bei analoger Behandlung (100 bis 
105°) ein Tetrachlorphihalat F. 122—129°, das beim Verseifen Borneol u. wahrschein
lich Fenchol gibt. — Erhitzen des Reaktionsgemisches auf 100—150° gibt Tetrachlor- 
phthals&ure-dbornylester, F. 130—132°, [a]D*1'6 in Bzl. +36° in absol. A. -{-48° 12', 
Verseifung fiihrt zu einem Gemiseh yon d-Borneol u. Isoborneol, [a]Du  =■ -j-36°13' 
in Bzl., -}-34°26' in absol. A. u. zum sauren Ester, F. 191—192°, [«]D21 == —j—23°26' 
in Bzl., -}-47°39' in A. — Aus franzos. Terpentinol +  Tetrabrom-o-phthalsaure bei 
100—105° wurde analog. Tetrabromphthalsaurebornylester erhalten, nicht krystalli- 
sierend, beim Yerseifen ein Gemiseh yon Borneol u . Iioborneol gebend; dieses hat: 
[a]D =  —27,1° in A. u. —29,5° in Toluol. (C. r. d. l’Acad. deB sciences 178 . 
1933—37.) H a b e e l a n d .

A. Yerley, Eonstitution des Farnesols. Synthese eines neuen aliphatisćhen Sesąui- 
terpenalkohols, des Dihydrofarnesols. Das aus Harnesol durch CrO, zu eihaltende 
Farnesal wurde durch sd. 10°/0ig. K,C03 in CH%CHO u. Bihydropseudojonon ge- 
spalten; infolgedessen muB Farnesol ais Methan-2-dmethyl-6,10-dodekadien-6,10 ol-12 
(I.) aufgefafit werden. Diese Formulierung wurde auch die B. yon HCOOH er- 
klaren, die H a r r ie s  u. H a a bm a nn  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 46 . 1737; C. 1913. II. 
505) bei der Spałtung des Triozonids yon I. nachweisen konnten. — Durch Bed. des 
Glyeids&ureeBterg yon Dihydropseudojonon oder Pseudojonon mittels Na -f- Amyl- 
alkohol wird Biłtydrofamesol erhalten, dem die Formel eines Methen-2-dimethyl- 
6,10-duodecen-6-ol-12 (II.) zukommt; olig, in reinem Zustande cederholzartig riechend, 

! CH, CH, CH,
CH, • O • CH, • CH, • CH,. Ó—CH • CH, • CH,. C5=CHCH,OH 

n  CH,. C. CH, • CH,. CH,* C=CH • CH,. CH, • CH • CH, • CH,OH
<^H, Ćh„ Ć H a

in yerd. Zustand Geruch blutenartig. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 35. 606—8- 
Ile-Saint-Denis, Lab. Verley.) H a b e e l a n d ,

A. Verley, Reduktion von Glycidsaureestern in der Tirpenreihe. Synthese des 
inaktiven CitroneUols und Rhodinols. a-MetTtylheptenonglycidsaureeiter wird durch
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Na -4* Amylalkohol reduziert zu inaJct. Citronellol, nebenbei entsteht inalct. Citronell- 
eaure; die /9-Verb. gibt bei analoger Behandlung inalct. Rhodinol, das Geruch nach 
frischen Rosen zeigt. — Beziiglich der Ergebniaae einer Arbeit von G r ig n a r d , 
D o e u v b e  u. E s c o u b e o u  (C. r .  d. l’Acad. deB sciences 177 . 669; C. 1 9 2 4 . 1. 750), 
aus denen geschloasen wurde, daB natiirliches Methylheptenon nicht wie Vf. (Buli. 
Soc. Chim. de France [4] 25 . 68; C. 1919. III. 752) annimmt, yorwiegend aus 
der a-Form besteht, wird bemerkt, daB die quantitative Ermittlung der Ozonid- 
spaltprodd. einer ungesiitt. Verb. nicht zur Grundlage von Konstitutionsbeatat. ge- 
macht werden kann, da bei der Zers. dea Ozonids haufig partielle Umlagerungon 
atattfinden konnen. Vf. halt daran fest, daB Geraniol ala Methen-2-methyl-6-oMen- 
6-61-8 (I.) angeaehen werden muB. Die der Verb. biBher erteilte Formel (II.) muB 

CHS • C • (CH,)8 • C=CHCH,OH TT (CH,),C=CH.(CH,)«.C=CH.CH2OH
OH, Óhs ' ÓH8

dem Neról zugeschrieben werden. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 35. 608—10.) Ha.
M arcel Delśpine, Uber eine neue Form des Fenchonoxims. Charakterisierung 

des Fenchons in Gegenicart von Campher. Bei der Darat. von d-Fenchonoxim nach 
R im in i  (Gasz. chim. ital. 26 . 502 [1896]) gelang Tf. die Iaolierung eines noch un- 
bekannten von ihm ais (}-Fenchonoxim bezeichneten Prod., F. 123°, [«]„ =  +129,3°, 
leichter 1. ala die bisher bekanntc (u) Form. Die B. der fi-Fotm ist von der Alkali- 
nitat der Lsg. abhangig, wie sich bei DarBt. der l-Fenchonoxime nach WALLACH 
(L ie b ig s  Ann. 2 7 2 . 174 [1893]) zeigte; hier wurde in der Hitze u-l-Fenćhonoxim 
erhalten mit [a]D =  —47°; aus der Mutterlauge, die nach beendeter Ek. im Gegen- 
aatz zu der nach dem Yeif. von ElM INI erhaltenen neutral reagierte, ein Gemisch 
von a- u. fi-Oxim mit [of]D =  —79°. Nach diesen Ergebnissen muB man die 
Exiatanz von sechs Fenchonoximen annehmen: a- u. (3-Formen von d-, 1-u. d,l-Fen- 
chon. Die ez-Form iat nicht in die /?-Form iiberfuhrbar, der umgekehrte Vorgang 
ist jedoch moglich nach folgenden Arten: kurzeB Erhitzen auf 170—180°; Erhitzen 
der mit HC1 oder CH„COOH angesSuerten alkoh. Lsg. oder durch yollatandiges 
Eindampfen dor alkoh. Lag.; aua konz, alkoh, Lsg. scheiden sich bei langercm 
Stehen Krystalle der «-Verb. ab. Zugabe von HC1 zur alkoh. Lag. dea ^5-Fenchon- 
osims steigeit dieDrehung von 129 auf 170J, CHaCOOH bewirkt keine solcheYer- 
anderung. Verd. HC1 lost daa ^-Osim, aus diesen Lsgg. ist eB ohne Anderung 
durch NH4OH fallbar. A ub einem nach ElM IN I dargeatellten Gemisch yon Campher- 
u. Fenchonoxim kann man die ft-Verb. des letzteren isolieren durch Yerd. der alkal. 
ReaktionBlag., wobei des Campheroiim gel. bleibt. Miachungen aus Campher u, 
d- oder 1-Fenchon geben Fcnchonoiime mit [tó]D =  >115°. (C. r. d. 1’Acad. des 
sciencea 178 . 1721—23.) H a b e b l a n d ,

A. H a lle r  und L. Palfray, Uber eine neue Daritellungswcise der Phenyloxy- 
homocampholsaure und iiber ihre Konstitution. Die schon fruher yon H a l l e r  u. 
W e im a n n  (C. r. d. l’Acad, dea sciences 144. 297 [1907]) synthetisiertc Phenyl- 
cc-oxyhomocampholsaure (III.) wurde jetzt dargestellt, indem die nach F o r st e r  
Chem. Soc. London 7 9 . 987 [1901]) bereitete Enolform des Bcnzoylcamphers (1-Oiy-
2-benzoylcamphen [I.]) durch Schmelzen mit K O H  (bei 195—200°), durch Erhitzen 
mit alkoh. NaOH (im Rohr bei 200— 220°J oder mit HCl-haltiger CH8COOH (bei 
200—210°) in Benzoylcampholsaure (II.) ubergefuhit wurde; F. (wie schon 1. c. an-

C -  CO CaH. CH, • CO C.H.
I. C8H ,.<  ii — > II. C8Hu <  j 6 5 - • >

8 14̂ C O H  8 u ^COOH
CH,.CEOH.C9H6 C—HCCSHS

III. C8Hlł< c 0 0 H  -h ,o  IV. CeHu < ^ 0

gegeben) 163°, [a]D =< -f- 69,50° in CH„OH. Der hieraus dargestcllte Methylester 
sowie sein Semicarbazon stinomen mit den nach der 1. c. angegebenen Methode dar-
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gestellten Vcrbb. ebenfalls iiberein. Durch Red. von (II.) mittela Na-Amalgam wird 
dio Phenyl-u-oxyhomocampholsaure (III.) erhalten, F. 202—203°, [ci]D =  —(—73,73° in 
A. Methylestcr, F. 104—105°. Einw. von C6H6C0CI oder CH,COCl auf (III.) fiihrt 
unter Abspaltung von W. łu  Beniylidencamphtr (IV.), F. 96°. M it Bezug auf die COOH- 
Gruppe befindet sich, wie H a l l e r  u. M in g u in  (C. r. d. l’Acad. des aciencesl 30. 1362 
[1900]) annehmen, die OH-Gruppe in £-Stellung, nicht, wie R u p e  u. B l e c h s c h m id t  
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 51. 170; C. 1918. I. 528) annehmen, in ó'-Stellung. Ein 
Lacton bildet die Verb. nicht. (C. r. d. lAcad. des sciences 178. 1647—52.) H a .

H arry  L. 'jFiaher, Chemie des Kaitischukkohlenicasserstoffi. Zusammenfassender 
Vortrag uber EigenBchaften u. augenblickliche Ansichten Uber die Konat. des 
Kautschuks. (India Rubber Journ. 67 . 999—1003.) H a b e r l a n d .

X. Brand und O. StallmanD, Uber Thiophenole. VI. Uber Thiophenolatlier 
des Triphenylmetham und die farbvertiefende Wir kun g der Alkylmercaptogruppen. 
(V. vgl. B rand  u . G r o b e l ,  Ber. Dtsch. Chem. G es. 56. 2563; C. 1924 . I. 552.) 
Nach dem fciiher fiir o-Methylmercaptotriphcnylcarbinol beechriebenen Veif. (vgl. 
Ber. Dtach. Chem. Ges. 54. 1578; C. 1921. III. 627), nach dem auch die o,o'-Di- 
7ncthymcrcaptover'b. dargestellt worden war, wurde jetzt das o,o'.o"-Tripheny1mereapto- 
triphenylcarbinól dargeetellt. Alle Carbinole lassen sich uberfiihren in die ent- 
apreehenden Mithylmercaptotriphciiylmethanc u. -Triphcnylchlormcthane. Es wurde 
ferner die den o-Verbb. entsprechenden p-Verbb. dargestellt nach dem 1. c. [1921] 
angegebenen Schema. A us p-Phenylmercaptobenzoldiazoniumchlorid +  CuBr (sur 
D arst. yon p-Brorophcnylmethylaulfid) bildete sich hierbei ein roter Nd., der Zus. 
nach anscheinend (C6E tBrSCHs)- 2 CuBr, wodurch die friiher autgesprochene Ver- 
mutung der B. Cu-baltiger Zwischenprodd. beim Ereatz der NHS-Gruppe durch 
Halogen groBere Wahracheinlichkeit erhalt. Bei Einw. von p-CU3S 'C eHtMgBr auf 
(CuH5)2CO u. Zera. der entatandenen Doppelverb. (I.) entstand neben p-Mdhylmer- 
captotńphenylcarbinol (III.) auch Phenylmethylsulfid (IV.) u . p,p'-Dimethyldiinercapto- 
biphenyl. Der Verlauf der Rk. iat aua dem untenstehenden Schema zu ersehen. 
Es muB angenommen werden, daB der CeH6SCH3-Rest keine groBe Neigung hat, 
seine Stellung am Mg gegcn die an CO in (CeHs),CO zu yertauachen, aus I. wiid 
sich daher nur II. in geiinger Menge bilden. Bei Zers. mit W. zerfallt I. in 
C„H6SCH„, (C0H6),CO, (CsH6)40  u . Mg(OH)Br, wabrend II. wie unten angegeben 
zerfallt. Ob (CdHjSCHj), aich bildet nach:

2(CH„S'.C6Hł Br1) +  Mg =» MgBrs +  p-CH,S-CeH4.CaH4SCH,-p' 
atcht noch nicht fest. Aus den eben angefuhiten Griinden waren auch die Aus- 
heuten an p,p'-Dimethyldimercapto- u. p,p',p"-Trimethyltrimercaptotriphenylcarbinol 
gering. Auch die p-Verbb. sind leicht iiberfiihrbar in die entsprechenden Triphcnyl- 
metbane u. Chlormetbaae. — p,p',p"-TriphenyUrimcrcaptotriphenylchlormethan gibt 
mit trocknem A. farbloBe Krystalle, die nach Absaugen dea A. blau, auf neuen Zu- 
satz yon A. jedoch wieder farblos werden. Ob hier Umiagerung des farbigen echten 

SCHa SCB8 SCH3

| | +  (C(H5),CO — > | l.J  +  (C,Hf),0

Br Br Br
OCH, | SCHs

-  C C°H^ CH^  +  (CeH.^CO +  1 ^ 1  +  +
I C < C  H5 5if! n . i  n  ±  'N - " ' 2(CjH0),O2(C,H6),0 +  Mg(OH)Br H n

IV- ul£s> ó o h'-'fi
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H alo idsalzes su  dem  fa rb lo sen  PscudohaloidB alz  s ta ttf in d e t (vgl H a n t z s c h , B er. 
D tsch . C hem . G es. 54. 2573; C. 1922. I .  260) laB t sich  no ch  n ich t s ich er en t- 
scheidcn .

V ersuche. o-Mcthylmercaptotriphmylmethan, C,0H18S , aus o-Methylmercapto- 
triphenylcarbinol in Eg. +  Zn-Staub, aus A. Tafeln, F. 111°; Lsg. in Eg. ffirbt 
sich auf Zusatz yon konz. HaS04 nach kurzer Zeit gelblicbgriin; 11. in h. A., Eg. 
u. A., wl. in k. A. u. Eg. Geht beim Erwarmen mit (CH3)JS01 iiber in das Sul- 
foniummethylat, CjjH34S,04 (V.), aus A. Blattchen, F. 163°. — o-Methybnercapto- 
triphcnylchlormethan, CsoH„SC), aus dem Carbinol in A. +  HCl-Gas; aus A. NadelD, 
F. 126°, in featem Zustand bestandig, in Lsg. unter dem EinfluB der Luftfeucbtig- 
keit unter Abspaltung von HC1 in das Carbinol libergehend; 1. in kont. HsSO< 
unter HCl-Entw. mit griiner Farbę; Lsg. in Chlf. +  FeCl, gibt o-Methylmercapto- 
triphenylcarboniumchloridferrichlorid, dunkelgriine M., die sich au Luft unter Ent- 
farbung zersetzt; mit SnCl4 entstebt die entsprechende Verb. — o,o'-Dimethyldi- 
mercaptołriphenylmełhan, CslH,0Sj, aus dem enteprechenden Carbinol in A. auf- 
gescblammt durch Einleiten yon HC1 in der Wiirme; aus. A. F. 100,5°, 1). in A., h. 
A. u. Eg., wl. in k. A. u. Eg. Lsg. in Eg. -f- konz. H8S04 schwach rot. — o,o'-Di- 
methyldimercaptotriphenylchlormcthan, C,iH10S2Cl, aus A. asbestabnliche Nadelchen, 
allmahliche Zers. bei 100°, F. 104°; Lsg. derVerb. farbt sich auf Zusatz yon Mineral- 
sauren rot, Zers.; Verh. der Chlf.-Lsgg. gegen FeC)„ u. SnCl4 wie die Monomethyl- 
yerb. Das SnCl4-Salz wird schon unter Chlf. rot. — o,o\o"~Trimet}iyUrimercapto- 
triphcnylcarbinol, C,,H22OS3, aus o-Bromphenylmethylsulfii -f- Mg in A. -f- o-Me- 
thylmercaptobenzoesiiurcmethylester in A., nach mehrstdg. Stehen bei 0° abgeschie- 
denes Reaktionsprod. mit Eis u. H2S04 zerlegt, mit Wasserdampf behandelt, Kolben- 
riickstand mit Bzl. extrahieit, hieraus rechtwinklige Blattchen, F. 190°, aus A. sechs- 
seitige Prismen, F. 180°, aus Chlf. Oktaeder, F. 190°; dio aus der Yerb. F. 180° 
durch Umkrystallisieren aus Bzl. erhaltenen K ryB talle haben F. 190°, hiernach aus 
A. umkryatallisiert wieder F. 180°; swl. in A., k. Eg. u. A., wl. in h. A. u. k. Bzl.,
1. in h. Eg. u. k. Bzl., 11. iuChlf.; Lsg. in Eg. wird beim Erwarmen griin, beim Ab- 
kiihlen wieder farblos. Lsg. in Eg.-H2S04 oder HC1 sattgriin. — o,o')o''-Trmełhyl- 
trimercaptotriphenylmethan, C22H!2S3, aus A. Krystalle, die bei 165° anfangen zu
sintern, bei 176° farblose FI., 11. in h. A. u. Eg., Lsg, inEg. auf Zuratz yon koDz.
H2S04 gelblicbgrun. — o,o',o"-TrimethyltrimercaptotriphenylcMormethan, CjjH^SjCI, 
aus Bzl. +  3 fachem Vol. A. Stabchen, bei 135° Dunkelfarbung, F. 140° (rote FI.) 
unter Gasentw. u. Aufblahen; 11. in Chlf, wl. in A. u. Lg.; Verh gegen FeCl3 u. 
SnCl4 wie dio analogen Verbb. — o,o'-Dimethyldimercaptobiphenyl, C14Hi4S2, aus
o-Jodphenylmethylsuifid -f- Cu-Bronze C bei 250°, aus h. A. federaitige Krystalle,
F. 158,5°, wl. in h. Bil, u. A.,-swl. in k. A.

p -M e th y lm e rc a p to v e rb b . p-AminophenyhnethylsuJfid, aus der Nitroyerb. 
in A. +  CuCl, in W. durch Red, mittels Fe-Pulyer -f- HCl bei 60°, nach Wasser- 
dampfdest. das ubergegangene Amin ausgeatheit; stark lichtbrechendes Ol, D.5i-a
1,1390, dd24'3 =  1,6381, MD =  43,89. — p-Bromphenylmethylsulfid aus dem Di- 
azoniumsulfat des yorigen -f- CuBr -f- &Br bei 60—70°, ausfallender ziegelroter 
Nd. bildet bei weiterem Erhitzen harzige M.; nach Zusatz yon HCl das Sulfid 
durch Wasserdampf entfernt; aus A. D .41 1,465, nD41 =  1,6149. Der ziegelrote Nd. 
entspricht der Formel Ct E l Br{SCEiy2C uB r. — p-Mdhylmtrcaptotriphenylcarbinol 
(III.) aus der Mg-Verb. des yorigen in A +  (C6Hj)2CO, sich bildender Nd. wird 
nach mehrstdg. Stehen auf dem Wasserbad erwarmt, danach Zers. mit Eis +  H ,S04, 
Wasserdampfdest., Kolbenriickstand in CH,COOH gel., hieraus das Carbinol F. 67°. 
~p,p'-Dimethyldimercaptotriphcnylcarbinol, B. analog yoriger Verb. bub CeHsC02C,H6 
aus Bzl. -j- Bzn. Nadeln, F. 110—111° unter Blaufarbung. (Vgl. nachst. Ref.) — 
p,p'-Eimethyldimercapłotriphenylcarboniumperchlorat, [C6H6C(C104) • [CaH4 • SCH,),J,
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aus CH,COOH -f- A. bronzefarbene KryBtalle, P. 195° (Zers.). — p,p'-Dimcthyl- 
dimcrcaptotriphtny1carboniumcKloridquećks\lber-2-c'hlorid, C,iH19S,Cl8Hg ==■ [(CH„S 
CeH4), : C-C,H5]Cl.HgC],, aus b. Eg. grunc Nadeln, bei 95° unter Blaufarbung 
weich werdend, F. 122°, Lsgg. in h. Eg. u. b. A. blaugrun; durch W. Zers. — 
p,p'-Dimełhyldimercaptołriphenylcarboniumchlorideinn-4-chlorid, CstHI9S,Cl8Sn, aus b. 
Eg. grlinsehillernde Kryatalle, F. 205—207°, 11. in h. A., wl. in h. Eg.; durch W. 
zunachat Schwarzffirbung, dann Entfarbung u. Zera. — p,p'-Dimcthyldimercapto- 
łriphenylmethan, C^H^S, DarsŁ wie die o,o'-Verb. oder mittela Zn-Staub +  Eg. 
aus dem Carbinol, aua h, A. -f- W. Nadelchen (Druaen), F. 63°. — p,p'-Dimethyl- 
dimercaptotripJienyJchlormethan, CtlHi9S,Cl, aus A. KrystallspieBe, die an Luft blau- 
griln werden, F. 122° (blaue FI.), wl. in A., 11. in Bzl., Cblf., Eg., Lsgg. aua letz- 
terem blaugrun. — p-Cyanphenyhnethylsulfid, aus diazotiertem p-Aminophenylmethyl- 
snlfid -f- CuCN +  KCN, nach Waaserdampfdest. farbloaes Ol. — p-Mtthylmercapto- 
bensoesaure aua vorigem durch Veraeifen mit alkoh. KOH; aua CH„OH Nadoln, 
F. 192°; Methylester, C9H10OjS, aus CH,OH Nadeln, F. 82°- — p,p ’,p"-Trimeihyl- 
trimercaptotriphenylcarbinol, C„H„OSa, aua yorigem -j- Mg-Yerb. von p-Brompbenyl- 
methykulfid in A.; nach Waserdampfdest. erhaltener Kolbenrtickstand mit b. Bzl. 
estrahiert, hieraus durch Zugabe von Bzn. bis rur Triibung das Carbinol, Nadel
chen, F. 128°, wl. in k., 1. in h. A., 11. in A., Bzl., Chlf., wl. in Bzn. u. Lg. Lag. 
in Eg. beim ErwSrmcn yiolettblau, beim Erkalten nicht yollatandig yerschwindend; 
Lsgg. in Eg-HCl oder -HsS04 yiolettblau. — p lp',p"-TrimethyUrimercaptotriphcnyl- 
carboniumptrchlorat, aua Eg. -f- A. goldgriinschillernde Saulen, F. 220° (Zera.). — 
Entaprechendes Quccl'silber-2-chloridsah, CslH,ilS,Cl!|H g, aus h. Eg. goldgrOn glan- 
zende bis bronzefarbcne Nadeln, F. 163—165°; aua h. konz. HC1 -|- Eg. Nadelchen 
mit yioletter OberflSchenfarbe. — Zinn-4-chloridsalz, C^H^SjCijSn, aus h. Eg. +
A. atabchenformige, yicraeitige Prismen yon goldgrunem Oberfłachenglanz, F. 210° 
(unscharf). — p,p',p"-Trimethyltrimercaptotriphenylchlormthan, C,,HslSaC), aus Bzl. 
farblose Nadelchen, an Luft bald blau werdend; Uber 100° Blaufarbung, F. 152° 
(blaue FI.); 11. in h. Bzl, u. Chlf., 1. in k. Bzl., wl. in A.; Lsg. in Eg. yiolettblau, 
auf Zusatz yon trockenem A. farblos werdend. — p.p'j?"-TrimethyUrimercaptOtri- 
phenylmethan, Cj,H„88, aus A. Nadelchen, F. 95,5°, wl. in k., 11. in h. A. u. Eg., 
Lsg. in letsterem -j- H ,S04 erBt nach einiger Zeit ganz schwach griinblau. (Journ. 
f. prakt. Ch. 107. 358—82.) H a b e r ł a n d .

K. Brand und W. Y ogt, Uber Thiophenole. VII. Eine einfache Dantellungs- 
tceise von p-Methylmcrcapto- und p,p'-Dimethyldimercaptotriphenylcarbinol. (VI. ygl. 
yorst. Ref.) Analog der Dobnerschen Malachitgrunaynthese reagieren C9H6CC!3 u. 
Phenylmethylsulfid bei Ggw. yon ZnCl, unter B. yon p,p'-Dimethy1dmercaptotri- 
phenylchlormethan (I.) (bezw. des Carboniumchlorids) nach Schema A. Wahrend der 
Rfe. mutJ C,H5SCH, dauetnd iibcrwiegen, da auderenfalls p-Methylmercaptobenzo-

c 9h 6
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phcnoncblorid entstcht. Aus (C6H6),CC1S -f- C„H5SCH8 gelang die Synthese von 
p-Methylmercaptotriphenylcarbinol (IV., Sehema B.).

V erB uche. p -Methylmercaptotriphenylcarbinol, C,„HlsOS (IV.), Darst. Dach 
Schema B., Lsg. der Komponenton in CSs, Versetzen des Reaktiormprod. mit HCI, 
naeh Wasserdampfdest. Kolbenriiekstand in sd. Eg. (2 Vol.) +  W. (1 Vol.) gel., 
farblose Nadeln, P. 67°, 11. in k. Bzl., A., w. A., CS„ CC),, Cblf. Aus der Chlf.- 
Lsg. +  SnClj -|- HCl-Gas entsteht p-Methylmercaptotriphenyicarboniumchlorid- 
Zinn-4-chlorid, CJ0H17CltSSn, blauatichig-rote, metali, glanzende Krystalle. — p,p'-Di- 
mdhyldimercaptotriphenylcarbinol, CHHsoOSa (II.), Darat. nach Schema A., Zers. von
I. bezw. Ia . mit NasC08-LBg.; nach Waaserdampfdest. Kolbenriickatand in A, gel., 
aus Bzl. umkrystallisiert, Krystalle F. 110°, 11. in Bzl. u. A , 1. in A. u. CCI*, wl. 
in PAe. Lsg. in Eg. beim ErwSrmen schwach blaugiun, dunkler auf Zusatz von 
Mineralsauren, durch W. entfarbt unter Abscheidung von II. — p-Methylmercapio- 
btnssophenon, CltH„OS, B. analog II. aus 1 Mol. C6H5SCHa; auB PAe. F. 72—73°,
II. in Bzl. u. A., 1. in A. Nebenbei entateht et was II. — p-Metkylmercaptobenzo-
phenonoxime, O^H^ONS, aUB vorigem -f- NH,0H,HG1 in A. beim Erkalten 
Krystalle mit F. 138°, aus der Mutterlauge durch W. Krystalle aus A. (2 Voll.) -f- 
W. (1 Vol.) F. 105°. (Journ. f. prakt. Ch. 107. 383—90.) . H a b e e l a n d ,

S. B erlingozzi und P. B adolato , Die WirJcung von Chlorpikrin auf Phenol. 
Phenol u. Chlorpikrin reagieren in konz. was. NaOH bei 50—60° lebhaft unter all- 
mahlicher Rotfiirbung u. B. von o- u. p-Oxybenealdehyd, -bemoesaure u- Rosolsaure. 
Man unterbricht die Bk., aobald starkę NH8-Entw. beginnt, siiuert mit HCI an, Ol- 
abscheidung, u. Dest. mit Wasserdampf, wobei Salicylaldehyd n. -saure ubergehen. 
Der nicht fliichtige Anteil gibt nach Filtration von Roaolsaure, yerunreinigt durch 
Harze, an A. p-OxybenzoeaSure u. -aldehyd ab, dio durch fraktionierto Krystalli- 
Bation aus W. getrennt werden. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] 33. I. 290 
bis 292. Neapel, Univ.) Oh l e .

M. TifFeneau und J . L ćvy , U ber die Stereoisomerie łritubsłiłuierter a-Ohykole 
und iiber die Larstellung der beiden Stereoisomtren durch Anderung der Reihenfolge, 
in der die subsłiłuierenden Radikale eingefUhrt werden. Trisubstituierte a-Glykole 
der Formel B"CHOH' C(OHjR • R', worin R" =  CeH6 esistieren in 2 stereoisomeren 
Formen. Die vom Vf. ais «-Verb. bezeichnete Form wird dargestellt aus C„H6* 
CHOHCOR -f- R'MgBr, die /?-Form aus C„H5CHOHCOR' -J- RMgBr. Dargestellt 
wurden hiernach folgende Verbb.: Phenylmethyldthylglykol, C6H6CHOH • C(OH)CHa • 
C,H6; a-Form F. 85°, ^9-Form F. 73°. — Phenyldthylbutylglykol, a-Form F. 88°, 
/9-Form F. 81°. — Athylhydrobenzoin, a  Form F. 105°, /9-Form F. 117°. — Diesen

I. C6H6• CHOH• C(0H)• CH,• CJ,H8 C6H6.CJH6.CH.CO.CH8

II. i/,H0• CHOH• C(OH)• CSH6• CaH6 • ~H,0->- C H O -CfC^^CjH ,
Verbb. schlielit sich an das von N icolle dargeBtellte AthylS-dodekandiol-5,6, C,Hlt» 
CHOH-COH*C4H0.C,H6, a-Form F. 61°, ^9-Form F. 106°. — Aus beiden Formen 
genannter Verbb. entBteht durch Dehydratation u. Semipinalinumlagerung dasselbe 
Prod. Aus Phenylmethylathylglykol bildet sich unter EinfluB konz. H,SO* Phenyl- 
dlhylaceton nach I., aua den Athylhydrobenzoinen Diphenylathylacetaldehyd nach II. 
durch verd. HsS04. Dio Moglichkeit der B. yon 2 Iaomeren ftihrt Vf. zuriick auf 
daa im Ausgangsketonalkohol an die OH-G-ruppe gebundene a. C. (C. r. d. l’Aead. 
des acionces 178. 1724—26.) H a b e e l a n d .

V itśzslav  Veael^ und K are ł Dvordk, Nitrierung des l-Brom-2-acetnaphthalids. 
Die Nitrierung in Eg. lieferto ein Prod., das sich am Licht braunt u. Br ent- 
wickelt. — Beim Nitrieren mit wasserfreier HNO, (D. 1,525) unter Ktihlung mit
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W. wurde Ifi-Dinitro^-acetnaphthalid gelbe Nitdelchen aus A.-Eg., F. 235—236° 
(korr.), erhalten. — Nitrierung in Ggw. von konz. H ,S04 unter Eisktihlung lieferte 
eine bei 250—251° schmelzende Verb. ClsH90 6NBBr, neben wenig l-Brom-5-nitro-
2-acetnaphthalid. Die Verb. yom F. 250—251° liefert mit sd. alkoh, SalzaSure ein 
Dinitrobromnaphthylamin, gelbe Blattchen, F. 172°, welehea beim Zers. dea Di- 
asoniumsalzea mit A. citronengelbe Nadelchen vom Zersetzungapunkt 156° gibt. —
1-Brom-5-nitro-2-acetnaphthalid. Aua 2-Acetamino-5-nitronapbthalin (F. 185 — 186°) 
in Eg. mit einer Lag. von Br in Eg. gelbliche, seidenglanzende lange Nadeln vom 
F. 194° (korr.). Entateht auch beim Nitrieren yon l-Brom-2-acetnaphthalid. Die 
Veraeifung mit alkoh. Salzsaure lieferte ein Amin, orangegelbe Nadelchen auB A., 
F. 161—162°. — l-Brom-8-nitro-2-acetnaphthalid, durch Bromieren yon 8-Nitro-
2-acetnaphthalid, aua A. gelbliche Nadelchen, F. 180° (korr.); die VerseifuDg fiihrt
zu einem Amin, aua A. orangegelbe Nadelchen, F. 142—143° (korr.). — 1-Brom- 
i-nitro-2-acetnapliihalid, durch Bromieren von 4-Nitro-2-acetnaphthalid, citronengelbe 
Nadelchen aus A., F. 175—176° (korr.); die Veraeifung ergab ein Amin, aus A. 
orangegelbe NadelcheD, F. 155°. — l-Brom-G-nitro-acetnaphthalid, durch Bromieren 
von 6-Nitro-2-acetnaphthaHd, gelbe Nadelchen aus A., F, 206—207°. Durch Ver- 
aeifung ein Amin, aus A- orangegelbe NadelcheD, F. 222—223°. Die Bromstellung 
in den 3 letzten Bromnitroacetnaphthaliden wurde aus Analogie in 1 angenommen, 
jedoch nicht nachgewiesen. (Chemickó LiBty 17. 163—65. 1923. Tachech. techn. 
Hochachule Briinn.) '  St o ja n o v A.

B. B. F orster und C. M. K eyw orth, Arylamintdlze von Naphthalinsulfon- 
sduren. I. Salze der 2,6- und 2,7-Naphthalindisulfonsauren. Die 8auren oder 
neutralen Salze genannter Sauren mit aromat. Aminen eignen aich gut zur Trennung 
u. Charakteriaierung der Sauren. Sie aind aus A. gut umkryatalliBierbar, konnen 
aus ihren alkoh. LBgg. auch durch A., Aceton, CH8CO,CjH6, Bzl. usw. gefallt 
werden. Die meisten bilden ziemlich beBtandige iibersatt. Lpgg. Kochen in w bs. 
Lsg. fuhrt in den meisten FSllen zu Hydrolyae. Von den mittela ringsubstituierten 
Aminen hergestellten Salzen aind dio aus o-Yerbb. am leichteBten 1., dann folgen 
die m- u. schlieBlich die p-Deriyy. Die FF. steigen in der Eeihenfolge m, o, p, 
welches auch die Eeihenfolge der Loslichkeit in A. ist. Dargestellt wurden 
folgende Salze, die mit wenigen Ausnahmen neutrale Salze Bind: 2,7,Naphthalin- 
disulfontaures Anilin, aus HCl-haltigem W. weiBe Nadeln, F. 241—252°, in feuchter 
Luft rotlich werdend; wl. iD A., swl. in CH,OH u. Xylol. — 2,6-naphthalindisulfon- 
8aures Anilin, aus W. Nadeln oder Priamen, wl. in A. Wird bei 345° dunkel, ohne 
zu schm. — 2,7-naphthalindisulfonsaures o-Toludin, aus HCl-haltigem W. weiBe 
Nadeln, F. 238°, an Luft grun werdend, 11. in A. — 2,6-naphthalindisulfor<8aure8
o-Toluidin, weiBe Nadeln, F. 238° (Zera.). — 2,7-napMhalindi8ulfontaure8 m-Toluidin, 
aus A. Nadeln, F. 211°, unl. in anderen organ. Mitteln. — 2,6-mpMhalindisulfon- 
taures m-Toluidin, aus W. federartige Nadeln, F. 329°. — p-Toluidinsalz der
2.7-Sdure, aus W. weiBe Nadeln, F. 299°, an Luft gelb werdend. — p-Toluidinsalz 
der 2,6-Sawre; sauces Salz aus angesauertem W. weiBe Nadeln, ohne F. bis 360°; 
neutrales Salz Nadeln, ohne F. bia 360°. — a-Naphthylaminsale der 2,7-Saure, 
aua W. F. 305—309°, an Luft yiolett werdend. .— u-Naphthylaminsalz der 2,6- 
Saure, federartige Krystalle, ohne F. bis 360°. — (3-Naphthylaminsalz der 2,7-Saure, 
aus W.Nadeb, F. 295°, an Luft gelb werdend. — fi-Naphłhylaminsalz der 2,6-Saure, 
aus W. weiBe Nadeln, ohne F. bis 360°. — m-Xylidinsale der 2,7-Salz, aus W. 
flachę Tafeln, F. 292—393°, U. in li, W. u. h. A., wl. in der Kalte. — m-Xylidin- 
sals der 2,6-Sdure, weiBe, kolloidale M., ohne F. bis 360°. — Cumidinsalz der
2.7-Sdure, F. 333—335°, swl. in W. oder A.; Salz der 2,6-Saure ohne F. bis 360°.
— 'ifj-Cumidinsalz der 2,7-Sdure, wl. in W., hieraua weifie Nadeln, F. 329—330°; 
Salz der 2,6-Sdure ohne F. bis 360°. — Benzidinsalz der 2,7-Sdure, Tafeln, ohne
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F. bis 360°, beBteht nur aus • 1 Mol. Base u. 1 Mol. Saure; Salz-. der 2,6-Saure, 
weiBe Nadeln, ohne F. — Tolidinsalz der 2,7-Saure aus viel ,W. Tafeln; Sale der
2.6-Sdure aus W. Tafeln; beide Salze ohne F. bis 360°. — Bianisidimalz der
2.7-Sdure, aus W. Tafeln, F. 318°; Salz der 2,6-Saure ohne F. bis 360°. — Bi- 
chlorbenzidinsalz der 2,7-Saure aus W. cremefarbene Nadeln, ohne F.; Salz der
2.6-Saure aus sd. W. farblose Nadeln, ohne F. — o-Anisidinsalz der 2,7-Sdure 
aus A. Nadeln, F. 229°, 11. in W. u. A.; Salz der 2,6-Saure aua W. Nadeln, 
F. 295°, weniger 1. ais yoriges. — p-Anisidinsalz der 2,7-Sdure, aus A. F. 265°; 
Salz der 2,6-Saure aus W. cremefarbene Tafeln, F. 326°. — o-Phenetidinsalz der
2.6-Saure, Nadeln, F. 281°; Salz der 2,7-Sdure aus A. braune Tafeln, F. 230°, 11. 
in W. — p-Phtnttidinsalz der 2,6-Saure, aus W. hellbraune Tafeln, F. ca. 300° 
(Zers.). — m-Chloranilinsals der 2,7-Sdure, Nadeln, F. 260°, 11. in.W .; Salz der
2.6-Saure aus W. Tafeln, ohne F. bis 360°. — p-Chlor anilinsalz der 2,7-Sdure aus
A. weiBe Nadeln, F. 265°; Salz der 2,6-Sdure farblose Tafeln, F. ca. 300° unter 
Zers. — m-Bromanilinsalz der 2,7-Sdure aua A. F.-2570; Sals der 2,6-Sdure aus 
W. weifle Blattchen, F. iiber 350° (Zers.). — p-Bromamlinsals der 2,7-Sdure, auB 
W. F. 266°; Sals der 2,6-Sdure aus W. oder 50°/0ig. A. weiBe Tafeln, ohne F. bis 
360°. — 1,2,4-Bićhloranilintalz der 2,6-Sdure weiBe Nadeln, F. 295°. — Mono- 
methylanilinsalz der 2,6-Sdure aus W. graue Nadeln, F. 272°. (Journ. Soc. Chem. 
Ind. 43. T. 165—68.) H a b e h l a n d .

Hans Meyer, tłber die Einwirkung von Kohlendioxyd auf Phenolate. Gewisse 
Phenolate werden nicht, wie allgemein angenommen, durch COt zeraetzt, sondern 
ais saure Salze gefallt. Vf. konnte in einer Reihe von Verss. dartun, daB alle 
Phenole (mit Ausnahme des Resorcins) s a u re  K -S a lze  geben, manche jedoch nur 
bei sehr niedriger Temp. Manche haben einen charakterist. F. Fast alle eDthalten 
KrystallwasBer. Die Na-Phenolate sind leichter zersetzlich u. liefern seltener saure 
Salze. Saure NH4-Phenolate sind nur ąelten u. schwer darzustellen. Von folgenden 
Phenolen wurden saure Salze dargestellt: Phenol: K-Salz C8H6-OK, SCjHjOH, 
farblose Nadeln aus h. Bzl. F. 114°. — p-Kresol: K-Salz C6H4-CH3-OK, 3C6H4* 
CH„-OH, aus Bzl. F. 148°. Beide Verbb. zersetsen sich sehon bei Zimmertemp. 
Saure Na- u. NH4-Verbb. konnten hieryon nicht dargestellt werden. — o-Nitro- 
phenol: K-Salz C6H4.NO,*OK, C6H4-NO,-OH -f- 3H ,0 , goldgelbe Blattchen, nur 
bei Zimmertemp. beet&ndig. Die analogen Na- u. NH4-Verbb. sind ahnlich raech 
zersetzlich. — m-Nitrophcnol: K-Salz CeH,-NO,-OK, 2CeH4>N02'0 H  -f- 5H,0, 
braunliche, raach beim Erhitzen zers. Krystallo. Na- u. NH4-Salze nicht' isolierbar. — 
p-Nitrophenol: K-Salz C6H4*OK-NO,, CeH4*NO,OH - f  3 H ,0 , gelbe Krystalle, 
F. 170°; Na-Salz: 2C8H4.NO,-ONa, 3C0H4-NO,.OH +  3 B ,0, braungelbe Nadęto, 
F. 156° unter Zers.; NH4-Salz: C8H4-NO,-ONH4) C8H4-NO,*OH +  H ,0 , gelbliche 
Blattchen, F. 126—130° unter Zera. — p-3-NitroJcresol: K-Salz CeH,-CHa>NO,-OK, 
5 CjH,• CH„• NO,• OH +  8H ,0, rotbraune Blatter, F. 53°; Na-Salz: C6H ,-C H ,.N 0,. 
ONa, 7C8H8-CH3-NO,.OH +  8 HsO; NH.-Salz: C6H,.CH 8.NO,.ONH4, 2C8H8.CH8. 
NO,-OH +  4H ,0 , gelb, F. 140°, Zers. — cc-Naphthoh K-Salz C1(1H7-OK, 4Ci;iH7. 
OH -f- 5H,0, griines, zers. Pulyer; Na- u. NH4-Salz konnten nicht isoliert werden. — 
fl-Naphthol: K-Salz C10H7*OK, 2 C10H,-OH -f- 5H ,0, farblos u. durch h. W. zera. 
Na- u. NH4-Salz nicht iaolłerbar. — Brenzcatechin: K-Salz C0H4*OH-OK, C3H4- 
(OH), -|- 2HsO, farblos, an der Luft grtinlich; Na-Salz 2C,Hł -OH-ONa, C8H4(0Hj, -{- 
6H,0. — Besorcin: Keine Salzausschoidung. — Hydrochinon: K-Salz C8H4*OH-OK, 
7C8H4(OH)„ farblos, an der Luft yerfSrbend; Na-Salz C4H4-0H<0Na, 4Ct>Hi(OH),. — 
Ouajaeol: K-Salz, C8H,'OCH8*OK, C6H4-OCHs-OH -f- 1,5H ,0; Nadeln F. 186 bis 
188°, sehr stabil; Na-Salz 2C8H4*ONa-OCH3) 5C8H4-OCH,-OH -J- 2 H ,0, Kryatalle 
F. 139°; NH4-Salz sehr zers. — 4-Nitroguojacol: K-Sals C6Hs-NO,*OCH3*OK, 
C&Ha• NO,• OCH,• OH +  3H ,0, gelblich, F. 169-171°. Na Salz nicht isolierbar. —
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5- Chlorguajjacoh K-Sal* C9H ,. Cl • OCHS • OK, C6H8 • Cl • OCHa • OH +  2H ,0 , gelb- 
weifle Nadeln vom P. 146°, recbt beatandig. Na-Salz nicht isolierbar. Bei letzteren 
Vcrfl8. reigte sich auch, daB die Literaturangaben iiber daa 5-Chlorguajacol (P. 160°,
1. in W.) nicht zutreffen, was leicht erklarlich iat, da die betreffenden Forscher ihr 
oligea Robprod. in KOH gel. u. mit CO, ausgefallt hatten. Sie hatten daher ein 
aaurca Chlorgusjacolkaliumaalz in Handen. Das 5-Chlorguajacol wurde ala ein bei 
235° ad. Ol erhalten, daa bei 36° nu Nadeln eratarrt. Diese Verb. iat entgegen fruheren 
Angaben in W. unl. — Aua dieaen Versa. eraieht man, daB die Reinigung der 
Phenole durch Fallen aus alkal. Lagg. mit C02 VorBicht erheischt. NaOH u. 
hohere Tempp. beim CO,-Einleiten aind notig, um B. aaurer Salze zu yermeiden. 
(Ztachr. f. anal. Ch. 6 4 . 72—81. Prag, Deutsche Univ.) HORST.

A. Orechow und M. Tiffeneau, Semipinacolinwnlagerung der Arylhydro- 
benzoine. Verechiedene Wanderungsneigung der Naphthyl- und Phcnylradikale. 
Diphenyl-a-naphthylglyTco2 (I.) geht unter Einw. yon konz. H ,S04 nicht in Diphenyl- 
naphthophenon, aondern in a-Naphthyldesoxybemoin (II.) iiber, woraus folgt, daB 
der Naphthylrest leichter beweglich iat, ala C,H,. Denkbar iat jedoch aucb, daB 
die Rk. nach Schema b yerlauft.

(I.) ^ > C  -C II  ÓiijC.H, (II.) CsHjCOCH<q1^ 7

a) 9 0 iiHj
b) C19H7.C9H5-C :0I1 :-C .110H C ,H 5 c 10h 7c 9h 6- c h - c o . c 9h 5

* _______;____ i
C. r. d. 1’Acad. dea aciencea 178. 1619—21.) H a b e r l a n d .

P. H. Hermana, Uber die gegenseitige Umlagerung einiger itomerer cyclischer 
cis- und trans-l,2-QlyMe. Bei einer Unterg. iiber daa zu erreichende Gleich- 
gewicht u. die Geschwindigkcit der Rk. einiger Glykole mit Aceton (ygl. Dlaa. 
Delft 1924) hat Vf. gefunden, daB beim Kochen mit yerd. Sauren trans-Diol 
durch Umlagerung aua dem cia-Diol gebildet wird. Auch beim Kcchen yon reinem 
trana.Diol mit yerd, Sauren findet eine teilweise Umlagerung in cia-Diol statt. Ea 
atellt sich aomit in sd. wsa. Lag. unter der katalyt. Wrkg. geringer Sauremengen 
ein Gleichgewicht zwischen cis- u. trans-Diol ein. DieBe gegenseitige Umlagerung 
wurde gefunden bei don Hydrinden-lt2-diolen (I.), den T(trahydronap7ithalin-l,2- 
diolen (II.) u. den Tetrahydronaphthalin-2,3-diolen (III.), dagegen nicht bei den 
C yclohexan-l,2-dioleD . — Vollig reines cia-Diol kann durch Yerseifen der Acetonyerb.

CH-OH CH,
' N c h -o h

0 - £ „  ® 3 T  6 CH.OH
'"cH-OH ~ CH, ~ CH,

nur dann erhalten werden, wenn man die Hydtolyse bei niedriger Temp. u. be- 
sonderen Yerhaltnissen (ygl. Original) auafiihrt (ygl. Van L o o n , VersL Ak. v. Wet. 
Amsterdam 20. 213; C. 1920. I. 331. — Vf. hat eine Methode zur Beat. von 
Glykol u. Acetonyerb. nebeneinander auagearbeitet, die auf der Trennung mittels 
Dampfdest. beruht. (Ber. Dtsch. Chem. Gea. 57. 824—27. Delft, Techn. Hoch- 
achule.) B tjsch .

R. A. Jacobson und R oger Adams, Tiioxymtthy\anthraćh\noM. III. Synthese 
des Emodins. (II. ygl. G a r d n e r  u . A d am s, Journ. Amerie. Chem. Soc. 45. 2455; 
C. 1924. I. 1535.) Die Syntheae des Emodins gelang, wenn.in der entsprechenden 
Benzoylbenzoeaaure die zur OH-Giuppe p-atandige Stellung durch eine o- oder 
p-dirigierende Gruppe eraetzt wurde. Ea wutde aus 3,5-Dimethoxy-2-{2'-oxy- 
4'-methyl-5'-brombenzoyl)-benzotiaure m itteln H ,S 0 4 +  B o raau re  l-Oxy-3-mthyl-
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4-brom-6,8-dimethoxyanthrachinon erhalten, der durch H J iiberging in l,6,8-Trioxy-
3-methylanthranol (Emodinanthranol); diesea gab bei Oiydation daa mit natiirlichem 
Emodin ident. l,6,8-Trioxy-3-methylanthrachinon. — 3,6-Dimethoxy-2-{2-oxy-4-methyl- 
B-bromienzoylylenzoeBdure, C17Hi50(,Br, aua A. weifie Nadeln, F. 258—259°. —
l-Oxy-3-methyl-4-brom-6,8-dimethoxyanthrachinon, C17H 13OsBr, auB yoiiger mittela?0/,. 
Oleum +  Boraaure, aua Eg. orangerote Nadeln, F. 208 —209°. — 1,6,8-Trioxy-3 methyl- 
anthranol, C16Hls0 4, aua vorigem mittels ad. Eg. -f- H J (D'. 1,5), aua CHaCOOH 
lielle gelbgrune Tafeln oder Błattchen, Zera. bei 250—258°. l,G,8-Trioxy-3-methyl- 
anthrachinon, C15H 1(|05, aua vorigem in Eg. +  Ct08, auB Toluol oder Eg. F. 256 bia 
257°; Triacetat, F. 193—194°. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 1312—16. Urbana 
[111.], U niy .) H a b e k l a n d .

W aldo L. Semon und V. R ichard  D am erell, Hydrozylaminsulfonsaures 
Natrium ais Mittel zur Darstellung von Oximen. Daa durch Hydrolyse von 
hydroxylaminditulfonsaurem Na erhaltene Monoaulfosalz eignet aich gut zur Darat. 
yon Osimen, wenn die betreffenden Carbonylyerbb. mit dem Beagena liingere Zeit auf 
70° erhitzt u. nach dem Erkalten mit NaOH neutraliaiert werden. Yff. haben ao 
dargeBtellt, Acttoxim, Methylathylkttoxim, Acetophenonoxim, d-Campheroxim, Di- 
methylglyoxim, n-Butyraldoxim, j3-Benzaldoximchlorhydrat, fi-Furfuraldoximchlor- 
hydrat. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 1290—93. Seattle [Waah.], Univ.) H a b .

E. E. B laise und A. Cornillot, Ntue Synthese des u-n-Butylpyrrolidins. (Vgl. 
S. 190.) Die Bed. dea Butylpyrrolins erfolgte nach dem Verf. von S k ita  mit 
80% Auabeute. Daa erhaltene a-n-Butylpyrrolidin (Kp.ła 67°, Chloroplatinat vom 
F. 123°, Chlor auraf vom F . 91°, Harnsłoffderiv. yom F . 153°) atimmt durchaua mit 
dem yon B l a is e  frtiher erhaltenen iiberein. Daa Prod. von K. H esz muB alao 
andere Konat. haben. — Zur Erprobung der Beduktionamethode wurde a,u'-Di- 
methylpyrrolin benutzt, durch Einw. von NH8 auf Acetonylaceton u. Bed. dea Di- 
methylpyriola mit Zn u. HC1 dargeatellt. Deaaen Chlor aur at zeigte nach mehr- 
maligem UmkryBtallisieren F. 77°, der entaprechende Phenylharnatoff F. 130’. Die 
Skitasche Methode lieferte hier daa cc,i/-Dimethylpyrrolidin mit 90°/, Auabeute, 
Kp. 106,5°, Chloraurat F. 85° (nach F is c h e k  u . T a f e l  96—100°), Phenylharnatoff 
F. 142°. (C. r. d. l’Acad. deB aciencea. 178. 1617—19.) Sp i e g e l .

JuliuB v. B raun und E o b ert Sidney Cahn, Uber den Zerfall ąuartarer 
Ammoniumhydroxyde■ III. Abhandlung (II. s ygl. L ie b ig b  Ann. 886. 273; C. 1912.
I. 643.) Mit Homologen deB Phenylathyltrimethylammoniumbydroxyda yon der 
Formel CeH5CH2CHsN(Ra)OH ausgefflhrte Yersa. haben gezeigt, daB der Beat 
C6H6CH,CHS leichter bei der Deat. einer ąuartaren NH4-Verb. auatritt, ala andere 
bekannte KW-atoffreate. Vff. haben dieaen Zerfall dazu benutzt, um auf anderen 
Wegen nicht zugangliche tertiare Baaen zu gewinnen. — Daa Benzoylderiv. des 
Diphenyliithylamins, (C,H6CH,CH,)aNCOCaH6, gibt mit PCJ5 bei 160°, Deat. im 
Vakuum u. Veraeifen mit konz. HC1 fi-Phenylathylchlorid. — Phenylathylamin 
(3 Mol.) gibt mit der Meaoform dea ufić-DibromadipiDaaureeBtera (1 Mol.) in Ggw. 
yon Chlf. u. Behandlung mit HC1 u. A. den Didthylester der a,ct'-Dipheniithyldiamino- 
adipinsdure, C,H6OCO• CH(NHCH2CH,C6HS) • CHS. C H ,. CH(NHCHtCHłC6H6)CO■
OCjHs, die freie Saure CslH!80 4Ni iat 11. in h., wl. in k. W ., Nadeln, F. 118°, u. 
den N-Phenyldthyl-u,ttr-diearbon8duredthylester des Pyrolidins, C18H360 4N, Kp.14 212 
bia 214°; C„H62OłN2C]0Pt: F. 160—161° (Zera.). — N-Phenyldthyl-cc,cc'-pyrrolidin- 
diearlonsaure, C14Hl70 4N, aua W., farbt aich um 215° brauD, zera. sich unter COa- 
Abspaltung; wl. in W. u. k. A., 1. in iiberachtiaaigen Mineraleauren; gibt beim 
Eindampfen der Lsg. in HC1 die Aminodicarbonaaure zuriiek; mit alkoh. HC1 u. 
A. daa Chlorhydrat C14H180 4NC1; F. 177—178°.'— Die DicarbonaSure gibt bei der 
Trockendeat. jm luftyerd. Baum Phenyldthylpyrrolidin, C12H„N; Kp..n 138—139°; 
Pikrat ClaH2lłO,N4: aua A., F. 139—140°; Jodmethylat: wl. in k. W., 11. in A.,
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P. 143°.—  Daa Jodmetliylat gibt nach Behandlung mit Ag20  u. Dest. Styroil u. 
N-Methylpyrrolidin. — Der N-Phenyliithyl-tt.aMncarbonsiiureathylester des Pyrro- 
lidins gibt mit Na u. A. das u^a’ -Dioaymithyl-N-phenylalhylpyrrolidin, CuH210 2N; 
Kp.„ 225°; C,4H210 2N • HC1: aus A., P. 127-129°; Pikrat: P. 108-111°. — o-Xy- 
lylenbromid erhalt mau aus o-Tolunitril durch Hydrieren mit Ni u. H, Umselzen 
mit HNOj zum Alkohol, Behandeln mit raucb. HBr u. Br. — DimethylpheDylatbyl-

amin gibt mit o-Xylylenbromid in Ggw. von Chlf. 
daa Bromid C,8£T{8i/,B r, (I.), F. 206°, zwl. in 
W. — Gibt nach der Behandlung mit Ag20  u. 
Deat. Styrol u. Tetramcthyl-o-xylylendiamin, 
C^HjoNj, Kp.,4 105—106°; Pikrat C24H,60 14N8: 
wl. in A , gelbe Nadeln, F. 187-188°; Jod- 
methylat CUH20N2J2: 11. in W., wl. in A., Nadeln, 

F. 219° (Zera.). — Neben dem Tetrametbylsylylendiamin entstehen kleine Mengen 
des Alkamins OH-CH„-C6H4-CH2N(CH8)1 oder des Dimethylphenylatbylamins. —
I,5-Dibrompentan u. Dimtthylphenylathylamin geben auf dem Wasserbade das di-
ąuartare Bromid Cn HAtNt Brt => C3H5(CHJ)2'N(Br;(CH3'1,—(CII2)5—N(Br)(CHs),• 
(CH2)2.C8H6, aus A. + .  A., erweicht bei 119°, F. 121°. — Gibt nach dem Ersatz 
des Br durch OH Styrol u. Tetrdmethylcadaverin, (UHS),N'(CH,)6«N(CH8)2; Pikrat 
C^H^O^Ng: P. 149°, wobei aber der Zerfall durch eine Nebenrk. koroplisiert wird. 
(Liebigs Ann. 436. 262—73. Frankfurt a. M., Univ.) BtisCH.

K. H. Bauer und K, Buhler, Uber tertiare Aminoketone und ihre Anwendung 
zu Ringsynthescn. Tertiare Aminoketone vom Typ u a Ar • CH, • N (Ar) • CH, • 
CO • R konnen durch Abspaltang von W. zuc B. sowohl eines Isochinolin- ais 
eines Iudolringes fiihren. Aus dem aus Monochloraceton u. B enE ylan ilin  erhalt- 
lichen Phenylbenzylaminoaceton entstand eine Verb. vom F. 75°, die violette Fichten- 
spanrk. gab u. mit KMn04 nur Benzoesaure, weder PhtbaUaure noch Phthalon- 
saure lieferte, vermutlich also N-Benzylskatol. Benzylphenylaminoacetophenon lieferte 
schon bei seiner Darst. aus Benzylanilin u, m-Bromacetophenon unter Abspaltung 
von W. N-Benxylphenylindol, aus dem bei Dest. uber Zn-Staub Toluol u. unter 
Wanderang des CSH5 2-Phenylindol entstanden. Selbst wenn durch Einftihrung 
Von OH in p-Stellung zu dem H-Atom, das bei B. eines Isoehinolinderiy. in Rk. 
treten sollte, dieses besonders reaktiocsfahig gemaeht wurde, also bei Verwendung 
von m-Oxybenzylanilin zur Kondensation mit cu-Bromaeetophenon, entstand auB 
dem  zunaehst anzunehmenden m ■ Oxybenzylphenylaminoacetophenon lediglich das 
entsprechende Indolderir., ebenso aus 4-Oxybenzylanilin-3-carbonsduremethylester u. 
Chloraceton N-3-Carbomełhoxy'4-oxyber,zylskatol.

Benzylphenylaminoaceton, C,9H17ON =  C6H5 • CH, • N(G6H5) ■ CH, • CO • CHS, 
gelbes Ol, Kp. 320—334°. Chlorhydrat, Krystalle (aus A.), F. 193°. (Nebenprod. 
Benzylanilinchlorhydrat, F. 197°.) — l-Benzyl-3-methylindol, N-Benzyhkato1, C18H 15N, 
aus dem vorigen mit P20 3 in sd. Xylol, Krystalle (aus CH3 • OH), F. 75°, 
Kp. 340—350°, weder durch Na in A. noch durch Zn-Staub iu Essigsaure oder A. 
reduzierbar. Chlorhydrat nur ais dunkle3 01 erhalten. Pikrat, braune Prismen 
aus A.), F. 167°. — 1-Benzyl-3-phenylindol C21H17N, Nadeln (aus A.), F. 108°, 11. in
A., A., CHb • OH, B zl, Chlf. u. Eg. Kuppelt mit Benzoldiazoniumchlorid zu 
dunkelrotem Ol. Chlorhydrat, krystallin., F. 160°. — m- Ozybenzylanilin, aus m- 
Osybenzylidenanilin mit Na-Amalgam in A., Prismen (aus verd. A,), F. 103—104°,
II. in CH, > OH, A., Bzl., Chlf. u. Aceton, fast unl. in k. L g , unl. in W. —
l-m-Oxybenzyl-S-phenylindol, C,iHn ON, rhomboedr. Krystalle (aus A.), F. 148—149°,
11. in Eg., Aceton, Chlf., bei Erwarmen 1. in A., A. u. Bzl., und in wss. HO, 
bildet auch in ath. Lsg. mit gasformigem HC1 kein Salz. Pikrat, Prismen, F. 112°.
— 5-CMormthyUalicylsauremelhyletter, CSH„03C1, aus Wiutergriinol u. Chlormethyl-

^C H ,C H ,C qH5
0 / CH,NlCH8),

^  ^Bi(OH)

\C H 2N<fcrg J )
CH,CH,C6H6
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ather in Ggw. von konz. HG1, Nadeln (aus Lg.), F. 68°, 11. in A., A., Bil. u. Chlf. 
Methylather, CjjEhObCI, 01, Kp.ał 165—170“. — Mithyldther des 5-0xymethylsali- 
cylsdurcmtthylesters, 0 10H ,,0 4, aus dem vorigen bei Kochen mit Lsg. von Na in 
absol. Cff8 • OH, Nadeln, F. 118°, 11. in A., Aceton u. Eg., in w. A. u. Bal. —
5-Aminomethylsalicyhaurcmethyleater, C„Hu 0 8N, aus der Cl-Verb. in A mit trockenem 
NHg-Gas, nur ais Ol erhalten, Chlorhydrat, Krystalle (aus CHS • OH), Erweichen 
118°, F. 122’, in wss. Lsg. in der Wfirme dissoziiert. Phłhalimiduerb., priemenartige 
Krystalle, F. 160—162°. — 4-Oxybenzylanilin-3-carbon8duremethyleBter, O^H^O^N, 
aus 5-Chlormethylsalicylsaiiremethylester u. CeH6 • NH, in sd. Bzl., gelbliche 
Schuppen oder Nadelclien (aus A.), F. 107°, 11. in A., Bzl., Aceton u. Eg. — 
N-[3-Carbomethoxy-4-oxybenzyl]-sJcatol, CiSH17Oa, Prismen (au3 A.), F. 99—100°,
11. in A,, Aceton u. Eg., 1. in w. A. u. Bzl. (Arch. der Pharm. 262. 128—36. 
Stuttgart, Techn Hochsch) Sp i e g e l .

P. W. N eber und K. K eppler, Uber das N- Aminooxindol. N- [o-, m- oder 
p-Nitrobenayliden]-phenylhydrazin-oe38igsaure, C16Hlt0 4N8, aus Phenylbydrasin- 
o-essigsiiare u. o-, m- oder p-Nitrobenzaldebyd; fast unl. in W., 11. in w. A .; 11. in verd. 
Alkalien u. unter Entw. v. CO, in SodalBg. mit roter Farbę; mit konz. NaOH ent- 
Btehen znnachst die Na-Sslze, 1. beim Erhitzen. Spalten beim F. H ,0  ab unter
B. yon (I.). Aua 80°/oig. A. bildet die o-Verb. orangerote Nadeln, F. 158°, die 
m-Yerb. oraugefarbene Blattchen, F. 166°, die p-Verb. seharlachrote Nadeln, F. 175°.
— IV'- [o-, m- oder p-Nitrobenzyliden]-N-aminooxindol ( I ), aua vorst Verbb. in sd. 
Eg.; o-Verb. F. 168—170°, m-: 160°, p-: 220—227°, unscharf. Gegen h. Mineral
sauren bestiindig, unl. in Alkalien. Die o-Verb. geht in Eg. mit Amylnitrit u. HCI 
bei ea. 30—40° in ^-Isatoiim iiber. — 3-Benzyliden-N-aminooxindol, C16HlaONs (II.), 
aus N-Aminooxindol in absol. A. mit Benzaldehyd bei Siedetemp.; gelbe Krystalle, 
aus A., F. 116°. Gibt in A. mit Amylnitrit u. HCI 3-Benzyliicnoxindol\ griingelbe 
Nadeln, aus 60%ig. A., F. 172°. — N'-Bcnzylidcn-3-bcnzylidcn-N-aminooxindol, 
C„HI60N„ aus (II.) mit Benzaldehyd bei 180—200°; tiefgelbe Nadeln, aua Eg., 
F. 161°, sintert yon 158° ab. — N-Aminoisoindigotin, CI6Hn O,N3 (III.), aus 
N-Aiuinooiindol u. Isatin in Eg.; gelbe Nadeln, aus 10°/0ig. A,, F. 205—207°; 1. in 
konz. HjSO< mit tief roter Farbę; gibt die Indopheniu-Rk. — Gibt mit h. 10°/oig. 
KOH u. Anaauern mit Mineralaauren, Eg. oder CO, Yerb. CliHl iOaN a (IV.), gold- 
gelbe Blattchen, aus Eg., F. 234—236°; unl. in Sodaiag., wl. ia sd. W., 11. in h. 
Eg u. h. yerd. Alkalien. — N-Aminooiindol gibt in h. absol. A mit Isafin u. etwaa 
Piperidin Yerb. GltHiaOaNa, elfenbeiDfarbene Blattchen, zers. sich von 208° an; 
isomer mit (IV.). — N'-Acetyl-N-amtnoisoindigotin, Ci8H180 8N8, aua N'-Acetyl-N- 
aminoosindol mit Iaatin in sd. absol. A. mit etwaa Piperidin; kaum 1. in W., A.,
11. in h. E g. Pyridin; Nadeln, aus Pyridin -f- A. -{- W., F. unscharf 303—306°;
11. in yerd. Alkalien, wird durch Mineralaauren, Eg. u. CO, wieder abgeechieden.
— N-Aminoindirubin, C10Hu O,N8 (isomer III.), aus N-Aminooxindol u. Isatin-tó-anil 
in sd. absol. A.; 11. in A., wl. in h. Bzl., A. Gibt beim Erhitzen yon ca. 245° an 
ein yiolettes Sublimat, schm. bei 253—256° ziemlich unscharf; yerd. alkoh. Lsgg. 
sind weinrot u. farbea sich -j- verd. NaOH blau; entfarbt sich nach einiger Zeit. — 
N'-Acetyl-N-aminoindirubin, C!3Hla0,N „ aua N'-Acetyl-N-aminooiindol u. Isatin-a-auil 
in sd. absol, A.; rotyiolette Nadelchen, aua sd. A., gibt beim Erhitzen ein rotlich-braunes 
Sublimat, F. unscharf 299—302°; yerd. alkoh. Lagg. mit verd. NaOH dieBelbe Rk. wie 
N'-Aminoindirubin. Entsteht auch aus N-Aminoindirubin mit sd. Essigaaureanhydrid.
— N'-Acetyl-N-aminooxindol, C10H 10OsNj H ,0, aus N'-Aminooxindol in h. Essig- 
saureanhydrid u. Kochen mit W. Nadeln, aua sd. W., spalten beim Erhitzen W. 
ab, F. 186—187°; sil. in verd, Alkalien, wird daraus durch Mineralsfiuren, Esaig- 
B&ure, CO, abgeachieden. Seine k., gesiltt., wss. Lsg. reduziert ammoniakal. Ag-Lsg. 
erst nach einigem Stehen. — N-Benzoyl-N-aminooxindol, C15Hn 02Na, aus N-Amino-

VI. 2. 43
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oxindol in h. Pyridin mit C„H6COCl; Tafoln, aus 50°/oig. A., F. 189°. — N'-Acetyl- 
N-amino-fi-\mtoxim, C10H9O»N3 (V.), aus krystallwasserfreiem ■ N'-Acetyl-N-amino- 
oiindol in h. Eg., Abkiihlen auf 15—20° u. Versetzen mit Amylnitrit u. konz. HCl; 
hellgrune Nadeln, aua 60°/°ig. Essigsaure, F. 245—246° (Gasentw.); unl. in A., wl. 
in h. W., 1. in h. Eg. u. A.; sil. mit rotor Farbę in verd. Alkalien; wird daraus 
durch MineralsSuren u. Eg. auBgescoieden. Gibt beim Kochen mit verd. HjSO* 
Indasolcarbonsaure, aua 20°/oig. Eesigafiure, F. 259—260°. — N-Aminoitatin-3-anil, 
CuHa ONa, aus N-Aminooxindol iu abaol. A. mit Nitrosobenzol u. et was Piperidin 
bei ca. 60°; gelbe NadelD, aus A., farbt aich beim Erhitzen orange, F. 167°; gibt 
mit HNOj l!atin-3-anil-N'-Acetyl-N-aminoisatin-3-p-dimethylaminoanil, CI3HlaOsN4 
(analog R. St OLLE nach Privatmitteilung), aus N-Acetyl-N-aminooxindol in abaol. 
A. mit pNitroao-N-dimethylanilin u. Na in A. u. Versetzen des Na-Salzea, unl. in 
A., wl. in k. A., sil. mit tiefroter Farbę in W., fast sch warze Krystalle, aus W. +  
Pyridin, gibt von ca. 200° ab ein yiolettes Sublimat, F. 214°; 11. in A., Pyridin, 
h. Bzl,, kaum 1. in Lg., W .; die LBgg. sind tief violett gefarbt. — Daa nicht 
acetylierte N-Aminooiicdol gibt mit p-Nitroso-N-dimethylanilin das Na-Salz der 
Indasolcarbonsaure. — N'-Methyl-N'-acetyl-N-aminooxindol, CuHuO^Nj, auakryatall- 
wasBerfreiem N'-Acetyl-N-aminooxindol mit 10%ig. KOH u. Dimethylsulfat in A.; 
TafelD, aus A., F. 146°; 11. in ganz veid. A., A. u. organ. Losungsmm. — N'-Mefhyl- 
N ’-acetyl-N-amino-@-isatoxim, C n ^ O jN j, aus N'-Metbyl-N'-acetyl-N-aminooimdol 
in A. mit Amylnitrit u. konz. HCl bei 30—40°; griinlichgelbe N adelD , aus 20°/oig. 
Essigsaure, F. 192—194°; wl. in h. W., 11. in A., Eg.; sil. in Laugen. — N'-Methyl- 
IF-acetyl-N-amino-p-isatozimmethylałher, C^HuOjNa, aus N'-Metbyl-N'-acetyl- 
N-amino-/9-isatoxim in 10%ig. KOH mit Dimethylsulfat; gelbbraune Tafeln, aus 
40°/oig. Essigsaure, F. 205—207°; un l in k. verd. Laugen, wl. in h. W. 11. in A, 
u. Eg.; geht beim Kochen mit verd. Laugen allmahlich in Lsg. Entateht auch 
beim Hethylieren yon N'-Acetyl-N-amino-^-isatoxim. — 2-Methylindasol-3-carbon- 
saure, C8H8OaNs, aua N'-Methyl-N'-acetyl-N-amino-(S-isatoxim beim Kochen mit konz. 
HsS04 4* W.; farblose Flitter aus Eg., F. 215° (CO,-Entw.); wl. in h. W., h. A., 
11. in Eg. — N ’-Dimethyl-N-aminooxi»dol, C10H12ON,, aus N-Aminoosindol u. 
wasserfreier Soda mit Dimethylsulfat; weiBe Blattchen, aus 30°/„ig. A., F. 81°. —

|CH. i , ,  j--------|C : CH.C6Hs
go L • L Jco

n i

N -N :CH -C,H 4.N 0 1 N-NH,

,c — r""N-i
'co c o  

N-NH, NH

N-NH-CO-CH, " Ń-N(CHS)S 
N'Dimethyl-N-aminouaUn-3-anil, CleH16ON3 (VI.), aus N'-Dimetbyl-N-aminooxindol 
in abaol. A. mit Nitrosobenzol u. etwss Piperidin; orangefarbene Spiefie, aus verd. 
A., F. 125°. — N-Dimithyl-N-aminoisaUn, CjoH^OjN. (VII.), aus (VI.) mit A. u. 
verd. HCl auf dem Wasserbada; dunkeliote Nadelchen, aus Eg., F. 239°. — N'-Di- 
methyl-N-amino-fi-isatoxim, C^HnOjN,, aus N'-Dimethyl-N-aminooxindol in Eg. mit 
Amylnitrit u. konz, HCl; gelbe Nadeln, aus 20°/0ig. Essigsaure, F. 166—167°. (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 57. 778—87. Tubingen, Univ.) B tjsch .

W. Konig und E. W agner, Ubtr tinige Derivate des 1,8-NaphthwUams. Die 
weitgehende Ahnlichkeit dea 1,8 Naphthsultams (I.) mit dem a-Naphthol zeigt sich 
auch darin, daB sich das formale Analogon dea 2-Naphthalin-2'-indolindigos, daa
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innere Anhydrid der 8-Sulfonsawe des l-Imino-2-naphthalin-2’-indolindigos (kurs: 
2-Naphthmltam-2'-indolindigo) (II.) nach den Friedlandersehen Methoden darstellen 
l&Bt u. daB beide Farbstoffe die erwartete Ahnlichkeit zeigen. Der 2-Naphthsultam- 
2'-indolindigo ist inzwiachen yon F r ie d l a n d e r  u . Sa n d e b  (Ber. Dtscb. Chem. Gea. 
57. 637; C. 1924. I. 2514) beschrieben wordeu. Doch haben Vff. abweichende 
spektroskop. Werte gefanden. Der Farbstoff laBt sich nicht yerkupen, weil er vou 
Alkali leicht unter B. des Aldehyds der l^-Naphthsidtain-2-carbonsaure (vgl. I.) 
neben AnthranilsSure zerlegt wird. Dagegen laBt sich 2-Nophthtultam-2’-{5\7'-di- 
brom)-indolindigo (vgl. I I ) leidlich yerkupen u. farbt indigoartig, aber atumpfer. Die 
Analogie mit den entsprechenden a-Naphtholderiw. fand sich auch beim NPhenyl- 
u. N-p-Tolyl-l,8-naphthsultam bestatigt. Dieso Verbb. kuppeln mit diaiotiertem 
o,p-Dinitranilin in 4-Stellung (vgl. III.).

Y ersuche. 2-Naphthsultam-2'-indolindigo, C16H10OsN,S (IL). Aus a-Iaatin- 
anilid u. Naphthsultam mit ed. Acetanhydrid. Kryatalle aus Nitrobenzol, Zers. Uber 
3(i0°. — 2-Naphthsultam-2'-(5\7' -dibrom)-indolindigo, CI8H80.,NsBr,S. Aus 5,7-Di- 
bromiaatinchlorid u. Naphthsultam. Dunkę]blaue Nadeln aua Nitiobenzol. Subli- 
miert bei ca. 200°. — Aldehyd der l>S-NaphthsuUam-2-carbonsdure, Cu H,OsNS. 
Kryatallchen, Zera. Uber 200° (Braunfarbung), 11. in den meisten organ. Solyenzieu. 
Die alkal. Lag. iat gelb u. flaoresciert Echw ach grUn. Reduziert Fehlingsche Lsg. 
u. ammoniakal. AgNOs. — N-Phenylnaphthsultam, Cł8Hu O,NS. Aus dem K-Salz 
der N-Phenyl-l-naphtbylamin-8-sulfoaaure mit POCI8 (130’), Nadeln aua A., F. 158°, 
unl. in W., U. in h. A., sil. in Eg. — N-p-Tolylnaphthsultam, CuH^OjNS, Nadeln, 
F. 152°, iwl. in A. — 4-(2',4'-Dinitroybcmolazo-N-phtnyl-llS-naphthsultam, C^Hj,. 
00N58 (III.). Griicglanzende, rotbraune Nadeln aua Eg. F. 240’, wl. in A. mit 
gelbroter Farbę, die mit Alkali rot, yiolett, blau u. beim Kcchen achlieBlich gtUn 
wird. — 4-(2',4'-Dinitro)-benzolazo-N-p-iohjl-l,8-naphthsultam, CssHl80 8N8S. Analog. 
F. 195°. — 4-Nitro:N-phenyl-l,8-naphthsultam, C18H100 4NjS. Beim Nitrieren in Eg. 
Gelbe Nadeln aus Eg. +  W. F. 200°, 11. in b. A., rotgelb 1. in wss. Alkali. — 
4-Amino-N-phenyl-l,8-naphth$ultam, C18Hn OsNjS. Durch Red. mit Sn -f- HC1 ta 
sd. yerd. A. Tiefgelbe, lansettformige Krystalle aus A. F . 185°. LSBt sich diazo- 
tieren u. kuppeln. (Ber. Dtach. Chem. Gea. 57. 1056—61. Dresden, Techn. Hoch- 
schule.) Posneb.

Stanley Horwood Tuoker, Bildung von 3-Haloger,carbazolen aus Catbazol- 
3-diazoniumhaloiden. Durch Zufugen wss. Lsgg. von Garbasól-3-diazoniumchloi id 
zu Lsgg. yon KBr oder K J werden Garlaiól-3-diasomumbromid bzw. Jodid erhalten. 
Durch Behandeln mit Cu geht ersteres uber in 3-Bromcarbasol, letzteres gibt schon 
durch einfachea Losen in Aceton 3-Jiodcarbazol.

Y e rsu c h e . Garbazol-3-diazoniumchlorid, C1SH8N8C1, 3 H ,0 , dargeatellt nach 
Mo rg a n  u . R e a d  (Journ. Chem. Soc. London 121. 2709; C. 1923. I. 757) aus W. 
Krystalle, bei 63° erweichend, bei 100° Zers. zu gelber Schmelze; geht beim Stehen 
in daa orangefarbene Dihydrat uber, im Yakuum entsteht die wasserfreie orange- 
gelbe, hygroskop. Verb. Das Hydrat ist 1. in CHS0 H , A., Amylalkohol, Eg u. 
Anhydrid mit gelber oder hellbrauner Farbę, die btim Kochen in tiefgrun Uber- 
geht. Lsgg. in Aceton u. Methylathylketon (gelb) bleiben beim Kp. unyerUndect; 
Lsg. in Pyridin u. anderen Basen scharlachrot. — 3-Chlorcarbazol aus dem Dihydrat

O.S- NH
OsS-----N.CaHs

I. II.

43*
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dea yorigen in Aceton +  Cu-Bronze; nach EingieBen in W. (griiner Nd.) mit CC14 
extrahiert, hieraus zunachst Carbasol; Filtrat nach Verdampfen in (CHsCO}sO -f- 
wenig H2S04 gel., hieraus 3-Chlor-N-acctylearbazol, aua CH8C00H  F. 124, geriD ge 
Veranderung bei 120°; durch Hydrolyse hieraus die Cł-Yerb. aua A. Tafeln, 
F. 195°. — Carbazol-3-diazoniumbromid, ClsH8N8Br, 2HaO, aus 3-Aminocarbazol in 
HBr-Lag. +  NaNOj oder nach der oben genannten Metbodc, aus w. W. gelbe 
Nadeln, F. 110°, bei 95° schwach griin werdend; 1. in sd. Aceton, CHaCOCaHe, 
A., CU8OH ohne Zera., wl. in CH8C02C2H6; 1. in Amylalkohol mit griiner Farbę, 
die bald in braun iibergeht; Lsgg. in C9H5NOa, (CH8CO)aO u. C6H5N dunkelrot; 
in Cyclohexanon tief rotviolett, bald braun werdend; die gefarbten Lsgg. ent- 
wickeln beim Kp. N .; im Vakuum Uber konz. H2S04 wird KryetallwasBor abge- 
gebea. — 3-Bromcarbazol aus dem Dihydrat des yorigen in CHsCOC2H6 +  Cu- 
Bronze, aus A. weiBe Tafeln, F. 194—195°. — Brom-Nacetylcarbazol, aua A., 
danach aus C(HSN, dann aua Bal. Nadeln, F. 127°. — 3-Acetoxy-N-acetylcarbazol, 
Cl6H180 8N, aus dem Diazoniumbromid -j- (CH6C0),0 -j- H,SOi, aua A. Stiibchen, 
F. 112—113°.'— Garbazol-3-diazoniumjodid, C„H8NaJ, H ,0, kanariengelbes kryetallin. 
Pulver, nicht umkrystallisierbar, da leicht zertetilich, wird bei 73° grfiu, esplosionB- 
artige Zers. bei 81°, im Licht findet unter Ns-Abspaltung Zera. u. Griinfarbung 
Btatt; mit NHłOH entsteht eine rote Verb.; Lsgg. in C6H5NHa u. C6H6N scharlach- 
rot; in A. u. Chlf. griin; in CH8OH, A., Aceton, Eg u. CH8COaC2H6 achwach 
braun, freies J  enthaltend; in (CHjCO^O auf Zugabe'yon wenig kons. HaS04 blau- 
lich, beim Erwarmen ziegelrot; unl. in Dicblorathylen, wl. in A. u. PA. — 3-Jod- 
carbazol, CiaH8NJ, aua A. Tafeln, F. 192—194°. — 3-Jod-N-acetylcarbazol, 
CUH10ONJ, aua A. Nadęto, F. 145-147°. (Journ. Chem. Soc. London 125. 1144 bis 
1148. GHasgow, Univ.) • H a b e b l a n d .

Helm uth Eeinw ein, Geben Kreatin und Kreałinin die Diazoredktion? Vf. yer- 
neint die Frage u. fiihrt das Eintreten der Paulyachen Diazork. auf Verunreinigung 
durch Imidazolyerbb. (Histidin) zuruck. In allen yom Vf. untersuchten Kreatinin- 
u. Areai»«priiparaten (aus Harn oder Fleisch dargestellt) bleibt die Rk. nach ofterem 
UmkryBtalliaieren aus. (Ztschr. f. Biologie 81. 4 9 —50. Wiirzburg, Uniy.) H a b e r l .

Maraton Taylor B ogert und Foater Dee Snell, Untersuchungen iiber Thi- 
azolt. IV. Syntheie von Berizothiaeolen aus Orthoniłrochlorbenzol. (Ygl. B o g e r t  u . 
Ma n d elb a u m , Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 3045; C. 1924, I. 1512.) Die Darst. 
vou Benzothiazolcn ist aua folgeudem Schema ersichtlich:

V erauche. c-Nitrophenyldisulfid (I.), Darat. nach W o h l f a h r t  (Journ. f. prakt. 
Ch. 68. 553 [1902]), F, 195° (korr.). — Zinksalz des o-AminophenylmercaplMi$,

Y
I. N OjC„H4« Sa • C„H<NOa

V. II. Y
CaH4< |> C . C eH8 NHa.C0Hł'- 'SZaS''-C llH<NHa — >

VI.
C .H ^ ^ C - C A N O ,

k
IV . ' III. Y CJ VII. Y 

C,Hł< |> C . O flH4NH1

I

NHa NH,
i . *
Y

NOaC0H,ÓO NO,CsH4CO
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C„H„N,S,Zn (II.), aua I. in w. Eg. -f" Zn-Staub, mikrokryatallin, M. — o-Amino- 
phenyldisulfid, aua II. in konz. NH,OH mittels Durchleiten von Luft, aus A. hell
gelbe Tafeln, F. 93°. — o-Benzoylaminophenyldisulfid, C!8HMOtN<,S5 (IV.), aua 50°/cig. 
A. Nadeln, F. 142,6° (korr.), 11. in w. A., iao-Amylalkohol, CCI4, Aceton, Eg., Clilf., 
Toluol, wl. in CS2, bwL in A. — 2-Phenylbenzothiazol (V ), aus II. durch Kochen 
mit CaH6COCl oder aua IV. mittels Sn -j- HC1, aus A. F. 114° (korr.). — 2-p-Nitro- 
pheńylboncothiazol, C,8H30jN,S (VI.), aus II. +  p-NO, • CjH4COC1 bei 100°, aus A. 
Nadeln, F. 231° (korr.), 11. in konz. HG1, beim Verdiinnen hellgelber, flockiger Nd.; 
unl. in A., CCI4, Bal., wl. in k. A. u. Aceton, 1. in Chlf., iso-Amylalkoho), Eg. —
2-p-Aminophcnylbenzothiazol, C,aH10N2S (VII.), aua VI. mittels Sn —f- sd. HC1, aua 
A. Nadelo, F. 155° (korr.); alkoh. Lsg. fluoresciert blau; wl. in w. W. — o,p-Niłro- 
bcnzoylaminophenyldisuJfid, C,8H180 6N4S, (VIII.), aua III. in A. +  p-N0,C6H4C0Cl, 
aus A. hellgelbe prismat. Krystalle, F. 213° (korr.) unter Zera., nach nochmaligem 
Umkrystallisieren Zers. bei 217°; Loslichkeit wie VI., jedoch unl. in konz. HC1; 
durch Red. mit Sn -)- HC1 (ad.) entsteht VII. (Journ, Americ. Chem. Soc. 4G. 
1308—11. New York, Columbia Univ.) • H abebland.

E. From m  und P. Jo k l, Abkommlinge von einfaćh und doppclt substitukrten 
Hydrazodithiodicarbonamiden. Hydrazinhydrat wirkt auf Honophenylhydrazodithio- 
dicarbonamid (XIII.) ebenso wie auf Diphenylhydrasodithiodicarbonamid (ygl. Fromm, 
L a teb  u. Nerz, Liebigs Ann. 433. 1; C. 1921. I. 190) Bpaltend wie Alkali (ohne 
selbst in die Rk. einzutreten), wobei unter Abspaltung yon H,S u. NHa das Tri- 
azol I. (vgl. A rn d t, Ber. Dtsch. Chem. Ges 55. 345; C. 1922. I. 749) u. 4-Phenyb
3,5-dithiotriazól (II.) entstehen. II. liefert daa Dithiometbylderiy. III. u. daa Di- 
thiobenzylderiy. IV. III. laBt Bich zum Sulfon V. oxydieren, welches bei Einw. 
von KOH unter Verlust einer Methylsulfongruppe das Osytriazol VI. liefert. — Auch 
auf Diallylhydrazoditbiodicarbonamid wirkt Hydrazinhydrat ais Alkali, wobei VII. 
entsteht. — Bei Monoallylhydrazodithiodicarbonamid findet Eiotritt yon Hydrazin 
unter Abspaltung yon NET, u. H,S statt. Hierbei entsteht 3-Allylamino-4-amino-5- 
thiotriazól (VIII.). — XIII, gibt mit H ,0 , in alkal. Lsg. 3-Arnino-5-phenylaminothio- 
biazol (IX.) u. mit HC1 -|- Eg. 3-Thio-d-aminothiobiazol (X.), das sogleieh zu XI. 
acetyliert wird. X. u. XJ. gebcn beim Kochen mit uberschiissigem Eg. das Di- 
acetylderiy. XII.
I. n ---------------- N II. N --------------- N III. N--------------- N
HjNC—N(C6Hj)—CSH H SC -N (C 8H6)-C S H  H,CSC-N(CeHB)-Ó sC H a

IV. N ------------—N V. N------------ —N
CSH6 • CH, • SI! -N (C 6Hs)-Ó S-C H , • C8H5 CH8 • SO,. C—N(C8H5)— Ó • SO, • CH,

VI. N----------------NH VII. N----------------N VIII. N -------------- N
CH,SO,Ó—N(C,H6)—6 : O HSC-N(C8H8)-Ći)SH C8H6N H C-N (N H a)-C S H

IX. N-------N X. N-------N XI. N------- N
H,NC—S —ÓNHC6H6 H S Ć -S -C N H , H SO -S-tJN H CO CH 8

N--------N XII. XIII.
H SO -S  -  CN(COCHs), H,N ■ CS • NH • NH • CS • NH • C9H5

V erauche. 3-Amino-4-pher<yl-5-thiotriazol, C8H8N4S (I.), durch Kochen von 
XIII. in 10%ig. Hydrazinhydratlsg. neben II., yon dem es durch desBen Loalich- 
keit in n. Na,CO, getrennt wird; aus A. weifie Nadeln, F. 268°, 11. in NaOH. —
4-Phenyl-3,5-dithiotria,zol, C3H7N,S, (II.), aua Na,CO„-Lsg. mit HC1; aus A., F. 216°.
— 3-Amino-4-phenyl-5-methyUhiotriazol, ObH„NsS,, aua I. mit (CH8),S04; F. 180°, 
aua W. — 3-Acelylamino-4-phenyl-5-ihiotriazol, C10HlsON4S, aus I. mit Essigsaure- 
anhydrid; aua A., F. 187°. — 4-Phenyl-3,5-dimethyldithiotriazol, C10HUN,S, (III.), 
aua II. in yerd. NHS mit (CH3),S04; Nadeln aus A., F. 132°; U. in A., Bzl., A.; 1.
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in W., PAe. — 4-Phenyl-3,5-dimcthyldi8ulfontriaiol, CI()Hn 0 4N8S, (V.). Aus III. in 
A. mit KMn04 -J- H,S04; aua A., F. 218°; 1. in A,, wl. in A., W. — 4-Pbenyl-
3,5-dibenzyldifhiotriazol, !.C,1H19K8Ss (IV.). Aus II. in Na-Alkoholat mit Beczyl- 
chlorid; aus A., F. 110°. — 3• Męthylsulfon-4-phenyl-5-oxytriazol, C8H90 8N8S (VI.).
V. in 2-d. NaOH wird nach std. Erhitzen mit verd. HC1 angesauert; Prismen 
aus A., F. 221°; 11. in A. u. W. — 4-AUyl-3,5-dithiotriazol, C6H,NsS, (VII.). Darat. 
analog I.; aus W ., F. 148°. — 4-Allyl-3,d-dithiotriazolblemercaptid> C6H6NflS,Pb, 
bez w. -niercurimercaptid, CsH6N8S,Hg, F. 290° bezw. 188° (sintert bei 150°). In 
organ. Losungsmm. unl. — 4-Allyl-3,5-di(hiokriazolpohj8ulfid, C6H6N8Sa, aus VII. 
mit Bromwasser; gelbe Krystalle aus A., F. 175°. — 3-Allylamino-4-amino-5thio- 
triazol, C6HgN6S (VIII.). Analog VII. aus Monoallylhydrazodithiodicarbonamid; 
weiBe Prismen aus W., F. 202°, 1. in W. u. A., wl. in A. — 3-Allylamino-4 bcnzal- 
amino-5-thiotriazol, C,sHlsNsS, aus VIII. mit Benzaldehyd; weiBe Nadeln aus A., 
F. 204°, 1. in NaOH mit gelber Farbę. — 3-Amino-d-phenylaminothiobiazol, C8H8N4S 
(IX.). 4,5 g XIII. in 20 ccm 2-n. NaOH gel., mit l°/»ig. H ,0 , yersetzt. Lsg. wird 
kirschrot, yerblaBt dann unter Erwarmen. Ausbeute sclilecht, da Hauptmenge des 
Carbonamids in I. gcht; aus A., F. 205°, 1. in W., wl. in A. — 3-Benealamino 5- 
phenylaminothióbiazol, C15H,,N4S, aus IX. mit C6H6CHO; gelbe Nadeln aus A., 
F. 238°. — 3-Benzoylamino-5-phenylaminothiobiazol, C,6Hj,ON4S, aus IX. nach 
Sc h o t t e n -B a u m a n n ; aus A., F. 278°. — 3-Diacetylamino-5-phenylaminothiobiazol, 
CjjHuOjNiS, auB IX. mit uberschussigem Esaigsanreanhydrid; aus A., F. 264°. —
3-Thio-5-acetylaminothiobiazol, C4H5ON,S, (XI.), aus XIII. mit HC1 -f- Eg.; aus A., 
F. 282°, 1. in A. u. Eg., wl. in A. — 3-BenzyUhio-5-acetylaminothiobiazol, Cn HM* 
ONaS ,, aua XI. in Alkoholat -f- Bensylchlorid; weifis Nadeln aus A., F. 164°. —
3-Thio-5-acetylaminothiobiazolbleimercaptid, C8HaO,NsS4Pb, aus X I,, F. unter Zers. 
250°, — 3-Thio-5-diacctylaminothiobiazol, C0H7O,N8S, (XII.), aus XI. mit uber
schussigem Essigsfiureanhydrid; weiBe Nadeln aus A., F. 202°. (Monatshefte f. 
Chemie 4 4 , 297—305. Wien, Univ.) A. E. F. H e s s e .

Edw ard de B arry B arnett, Jam es W ilfred Cook und W illiam  Charles 
Peck, Die Bildung eon guattrnaren Ammoniumsalzen. Teil II. (I. ygl. B a r n e t t , 
Cook u. D b isco ll, Journ. Chem. Soc. London 123 . 503; C. 1 9 2 3 . I. 1588.) Die 
Pyridinsalze organ. Sauren reagieren mit p-Benzocliinon unter B. von Ghinólpyri- 
diniumsalzen, die am besten in Form ihrer Pikrate zu erhalten sind. — Durch 
gleichzeitige Einw, yon Pyridin u. B r auf Verbb., die eine Athylenbindung ent- 
halten, entstehen Pyridiniummlze, in krystallisiertem Zustande konnten Vff. die 
yon Anethol (I. bezw. II.), Isosafrol (III. oder IV.), Cyclohexen (V.), Stilben (VI.), 
ZimUaure (VII. u. VIII.) u, ihren CHS- u. G%Ht-Estern erhalten. Quaternare Salze 
bildeten sich wahrscheinlich auch mit Eugenol, Isoeugtnol, Safrol, Athyltn, Undecen- 
saure, Styrol, Malein-, Aconit-, Itacon- u. Citraconsdure, sie konnten jedoch nicht 
in reinem Zustande isoliert werden; ihre Pikrate waren unbestandig. — Die yon 
Or to le y a  (Gaiz, chim. ital. 33 . II. 51 [1903]) durch Einw. von J  -j- Pyridin auf 
Zimtsaure, yon J a m es  (Journ. Chem. Soc. London 1 0 3 . 1368; C. 1913. II. 1479) 
aus Chlor-a-jod-/?-pbenylpropionsSure -f- Pyridin erhaltene, ais Pyridin-cz-jod- 
cinnamat bezeichnete Verb. muB ihren Eigenschaften nach Betainstruktur (X.) haben

I. CH8OC6H4CH(NC8H5Br)CHBrCH8 II. CH,OC6H4CHBr.OH(CH6)NC6H5Br
III. C H ,0,: CeH8 * CH(NC6H6Br)CHBrCH8 IV. C H ,0 ,: C6H8 . CHBr. CH(CHfl) ■ NC„H6Br 

VI. CH• C6H6Br• CH• C6HSNC8H6Br VII. CH.CsH5(NCsH6Br)-CHBrCOOH
CH,—CH,— CHBr C„H5CH. CHBrCO
ÓHj—CH,— CH • NC6H6Br VIlŁ C5H5Ń------6

C8H6C H J.C H J.C 00H  ■—». W H .C H J .C O O H  C6HtCH.CHJCO
N-C5HsJ  IX. ^  C,HSN--------- O
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u. in der unten angegebenen Weise cntatanden sein. Die Darat. einer Yerb. IX. 
u. ihre Obeifiihrung in X. gelang nicht, dagegen wurde aus dem Br-Deriv. a-Brom- 
^-phenylpropioDsaure-j^ pyridiniumbromid erhalten, das leieht in die Betainform 
ttberfiihrbar iat.

V ersu ch e . Dioxyphenylpyridiniumsalze wurden dargestellt aus p-Benzocbinon
4- der organ. Saure in iiberschusaigem Pyridin. Mit Pikrinaaure wurde erhalten 
Dioxyphenylpyridiniumpilcrat (vgl. B a b n e t t  u .  Mitarbeiter, 1. e.), mit Phenyleaaig- 
ailure Verb. Cla3 n Ot N, braune Blattchen, P. 160°, hygroskop, Ferner wurde feat- 
geatellt, daB ebenao reagieren: B G 0 0 3 , G 3aG 0 0 3 , G%3 &G G 03, Cs3 t G 0 0 3 ,  
Phenylpropionsaurc, Ge3 6CB-. CHGOOH, G6H!lSOe3 l fi-NapTithalinsulfonsaurc, — 
Die nachatehend aufgefiibrten Verbb. wurden dargeatellt durch Zugabe yon Br zur 
Lsg. oder SuapenBion der ungeaatt. Verb. in  Pyridin: (3- (oder a)-Bromdihydro- 
anethol-cc-(oder fi)-pyridiniumbromid, C,,,Hn ONBr, (I. bezw. II.), aus W. kryttallin. 
Pulyer, P. 170—172° (Zera ), mit sd. verd. NaOH entateht ein braunes Harz u. Ge- 
rueh nach Anethol. — fi- (oder a)-Bromdiłiydrosafrol-u■ (oder 8}-pyridiniumbromid, 
CI5H160,NBr, (III. bezw. IV.), aus W. oder A. Nadeln, P. 193’ (Zers.), Verh. gegen 
NaOH wie yorigea. — l-Bromcyclohcxan-2-pyridiniumbromid, Cu H,5NBra (V.), aus 
A. -f" A. weifie Nadeln, Sintern bei 110°, F. 165—170°, 11. in W., gegen ad, NaOH 
beataudig; aua der Pyridinmutterlauge konnte durch EingieBen ein aehwerea Ó), 
anacheinend l,2-Dibromcyclohexan, gewonnen werden. — fi-Brom-ct,fi-diphenylathyl- 
pyridiniumbromid, C1#Hn NBr5 (VI.), aua A. weiBe Nadeln, F. 190—193°, wl. in sd. 
W., hierbei teilweise Zers., mit sd. NaOH entateht ein braunea Harz, das in organ. 
Mitteln mit purpurroter Farbę 1. iBt. — fi-Oxy-cc,fi-diphenylathylpyridiniumbromid, 
C18H18ONBr, aua VI. durch Kochen mit CaC03 -{- W ., aus A. -j- A. Nadeln, 
Sintern bei 170°, F. 238—240°, 11. in h. W. u. h. A., wss. Lsg. +  sd. NaOH gibt 
C8H6CHO u .  braunes Harz. — a-Brom-fi-plienylpropionsdure-fi-pyridiniumbromid, 
C14H18OaNBrs (VII.), aus 20%ig. HBr F. 193-198° (Zers.), geht mit ad. W. uber in 
das Betain, Verb. Cu E l%Ot NBr (VIII.), krystallin. Pulver, F. 178—180°, unl. in 
organ. Mitteln, gibt mit sd. NaOH Acetophenon u. braunea Harz; bei eintiigigem 
Stehen oder kurzem Erwarmcn auf dcm Wasserbad entBteht cc-Bromzimtsaure. — 
Methylester yon VII., Ci6H16OsNBr8, aus yerd. HBr, danach aus A. weiBe Nadeln, 
F. 178° (Zers.). — Athylester, C^H^OjNBr,, aua A. - f  A. F. 157-158° (Zera.). 
Beide Ester geben mit h. 10°/0ig. NH40H  die entaprechenden a-Bromzimteaureester 
(80—90°/0); Hydrolyae der Ester durch k. alkoh. KOH gibt a-Bromzimtsaure; mit 
ad. alkoh. KOH entsteht Phenylpropiolsdurc. (Journ. Chem. Soc. London 125. 1035 
bis 1040. Aldgate, Techn. Inst.) H a b e e l a n d .

E duard  Saoharda, Die Kondensation der 2-Aminonicotinsdurc mit Chloressiy- 
saure zu (Pyrrolo-4'.5')-2,3-pyridinderivaten. Deriyate dea fibrigens unbekannten 
{Pyrrolo-4’,5')-23-pyridin$ (I.) wurden bisher noch nicht dargestellt. Ais Ausgangs- 
material zur Darst. solcber Verbb. er wieś sich 2-Aminonicotinsaure ais geeignet. 
Mit Chloreaaigaaure entateht daraua Pyridylglycin (II.). Beim Erhitzen der was.odcr 
sauren Lag. der Verb. II. geht diese in Carboxy-2-oxo-l-[(dihydro-2'l3'-pyrrolo-4\5')-
2,3-pyridin] (III.), ein Analogon der Indoxylaaure. Geht durch Erhitzen mit HNO„ 
in 2- Oxynicotinsaure, durch Einw. yon HNOa in Carboxy-2-oxo-l-nitroso-3 [(dihydro- 
2',3'-pyrrolo-4',5'j-2,3-pyridin] =  IV. uber. Die Nitroaoyerb. yerwandelt aich beim 
kurzeń Erhitzen im Einachmelzerobr mit HJSOł in die 2-Ozynicotinaaure, beim Er
hitzen mit konz. HsS04 ohne Druck in 2-Aminonicotinsaure. Verb. III. wird durch 
Osydationamiltel in achwach alkal. Medium leicht yerandert. Durch Einw. yon 
Luft, Ferricyankalium oderKMnO*bildete BichCarboxy-2-oxo-l-[(dehydro-l',2'-dihydro- 
2',3'-pyrrolo-4',5')-2,3-pyridm] =  V, — Pirydylglycin (II.), mikrokryBt., F. 218—219° 
u. Zers.; swl. in k. W. u. a. Solyenzien; ist stark sauer. — Na-Salz (C8H ,04NsNa- 
3H,0), graue Nadeln; 11. inW . — Carboxy-2-oxo-l-[(ditydro-2',3'-pyrrolo-4\5')-2t3py-
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ridin (III.); gelbe Krystalle (aus wenig W. mit A.); F. 220° u. Zers.; iet amphoter, 
jedoch mebr bas.; gibt mit Mineralsauren Salze; 11. in W.; eonst wl. Verandert 
sich an der Luft in neutraler u. alkal. Lsg., ohne aber das Analogon des Indigotins 
zu liefern. Gibt in ammoniakal. Lsg. mit Luft die Dehydroyerb., nicht aber in 
Lsgg. Btarkei Alkalien; desgl. bei Oiydation mit Ferricyankalium oder KMn04 
unter B. der Dehydroyerb. — Hydroćhlorid, (C9H60 3Na‘HCl*H,0); gelbe Nadeln;

I I .]C0° H
Jn h -  c h , • c o o h  L 1  Ic h  • c o o hrrr

N NH N N 1SH
-,C 0

IV. ,
'CH-COOH 

n" n" n o

11. in W.; F. 284° u. Zers. — Stclfat, (C8H90 8Nj)jH,S04*4H,0 ; gelbe Krystalle; 
zll. inW .; F. 225° u. Zers. — Carboxy-2-oaW'l-nitroso-3-[(dihydro-2',3'-pyrrolo-4',5',)- 
2,3-pyridin], mikrokryat., zers. sich bei 250—260°; wl. in W. usw.; ist stark sauer;
1. in Alkalien; gibt mit Sauren keine Verbb. (s. a. oben). — Carł>oxy-2-oxo-l-[(dchydro-
1 .2 -dihydro-2’ ,3'-pyrrolo-4' ,5')-2,3-pyridin] ; rotę Nadeln aus W .; F. 259—260° u.
Zers.; wl. in W.; swl. in anderen Solyenzien; reagiert amphoter, aber mehr sauer;
11. in N H 3 u. Alkalien, schwieriger in yerd. Sauren. Die Lsgg. sind yiolcttrot. Farbt 
Wolle in eaurer Lsg. Zers. sich beim Koehen mit Sauren oder Alkalien. L. in saurer 
Zinnchloriirlsg. unter Entfarbung; die mittels H ,S  vom Sn befreite Lsg. regeneriert 
mit NHa u . Ferrieyanid die Dehydrosaure. (Eoctniki Chemji 3. 236—50. 1923. 
Lemberg, Techn. Hochschule.) S c h ó n f e l d .

L. K lisleckl und E. Sucharda, Synthese einiger Derieate des (Pyrimidino 5',6'}-
2.3-pyridins wnd Darstellung des 2-Aminonicotinsaureanhydrids. (Ygl. S u ch a rd a  
yorst. Ref.). Die Kondensation yon Form- bezw. Acetamid mit 2-Aminonicotin- 
sdure fiihrte zu den Verbb. Oxy-l-[(pyrimidino-o',6')-2,3-pyridin\ => I. u. zu Methyl-
3-oxy-l-[pyrimidino-6'y6')-2l3-pyridin] =■ II. Die Kondensation von 2-Aminonicotin- 
aauremcthyloBter mit Athylacetat in Ggw. yon Na fiihrte nicht zum erwarteten
2.4-Dioxynaphthapyridin, sondern zum Anhydrid der 2-Aminonicotinsaure (III. oder
IV., eher IV.). — Oxy-l-[{pyrimidino 5',ff)-2,3-pyridin\\ weiBe Prismen, bleibt boi 
385° unyerandeit. Amphoter, eher alkal.; 11. in Alkalien, weniger in NHa; swl. in

°H ^C O -N H . J*
iN , < V N n  iO i- co ( C / "O

N N N N N N 'V' NH' C0
W.; wlu ln A. u. Toluol, leichter 1. in Essigsaure. — Hydroćhlorid, (C7HsONB*HCl); 
Krystalfe; wl. in A.; zwl. in W.; 11. in konz. HCJ. — Methyl-3-oxy-l-[(pyrimidino-5',6')-
2,3-pyridin]; Nadeln; F. 258°; amphoter, eher alkal.; sil. in Sauren, Alkalien u. W.;
11. in A. u. Essigsaure; wl. in Toluol. — Hydroćhlorid, C8H,ON„-HCl, Nadeln; zwl. 
in W. — 2-Aminonicotinsaureanhydrid, Prismen; F. 378° u. Zers.; schwach sauer;
11. in staiken Alkalien, schwieriger in NH8; swl. in W., A., Mineralsauren. Beim 
Kochen mit Sauren oder Alkalien findet quantitative Verseifang statt. (Roczniki 
Cberoji 3. 251—60. Techn. Hochschule, Lemberg.) S c h ó n f e l d .

Forsyth James W ilson und Erlo Charles P ick erin g . Derivate des Semi- 
oxamaiids. Teil II. (I. Vgl. Journ. Chem. Soc. London 123 394; C. 1923. I. 
1224.) Im AnschluB an die fr&here Arbeit wurden weitere Ketonsemioxamazone 
dargestellt. Keine Kondensation trat ein mit Methyl-tert.-butylketon, Phenylstyryl- 
keton, Campher u. Fructose, Die Unter?. der Einw. von Aminen auf Semioxam- 
azid u. Semiozamazone ergab, daB C,H6NH, u. Dibenzylketonsemiosamazon bei



190° nicht miteinander reagietten; OsE hGHa- N S 3 w. Setnioxamazid reagicrten nach
I. unter B. von s. Dibenzyloxanud CeB5CHaNIIs u. Acetophcnomemioxamazon 
reagieren nach II., ahnlich verhalt oich Dibenzylketonscmioxamazon. Anders ver- 
lauft dio Rk. zwischen Piperidin u. Acetophenonsemioxamazon (Gleichung III.): 
neben NHS entsteht in diesem Falle Acetophenonpiperidinooxalylhydrazon, das durch 
Hydrolyae in Piperidinoxalylhydrasin, NH2NHCOCO-NCgH10, iiberftthrbar ist; die 
Konst. dieses Hydrasina kounte durch Synthese aus PiperidinosalsSureester u. NaH4 
nach: CsH18NC0C0,CaH8 +  NHaNH, — CsH^NCO.CONHNH, +  C,HeOH sicher- 
geetellt werden.

I. NHj.NHCOCONH, +  2 C6HeCH,NH2 =
CH, • C6H6 • NHCO CONH • CHa • C8H6 +  NH„ +  NaH4,

II. 2CH3*C8H8C : NNHCOCONHj +  4CH2C8H6NH2 =  
2CHJC8II6NHCOCONHCHsC8H6 +  CH,C6HsC : N • N : CC8H6CH3 +  N2H4 -j- 2NHS,

III. CHSC8H6C : N-NHCOCONHj +  C6H10NH =  
CH8C0H5C:N-NHCOCO-NC6HI0 - f  NH8.

V ersuche. Methyl-n.-hexylfcetonsemioxamazon, CjoH^OjNa, aus dem Keton +  
Semioiamazid in sd. A. -{- Spur J, Nadeln, F. 115—116°, sehr leicht hydrolysierbar.
— Benzilmonosemioxamazon, Cu HlsO,Ns, aua A. Prismen, F. 181—182°; JDisemi- 
oxamazon, C18H1()0 4N8, unl. in organ. Mitteln, gereinigt durch Estrahieren mit ad. 
Aceton u. A., weiBes Pulver, F. 275—278° (Zera.). — Dibenzylketonsemioxamazon, 
Ci,H„OiNa, ist dimorpb, aus h. konz. alkoh. Lsg. beim Abkuhlen auf 40° Prismen, 
F. 195—196°, bei tieferer Temp. oder aus yerd. Lsg. Nadeln, F. 187—189°. Ge- 
miech beider Formen erweicht bei 187°, F. 194—196°. — S. Dibenzyloxamid, aus 
den Komponenten nach I. bei 175—180°, weiBea Pulyer; entsteht auch aus C6H6* 
CHaNHs u. Dibenzylketonsemiosamazon bei 150° neben Dibenzylketazin, CaoH28N4) 
aus A. Prismen, F. 95—96°, synthet. daratellbar aus NiH4,H!0  +  Dibenzylktton.
— Methylphenylketazin, dargestellt nach II. bei 155—160°, aus A. gelbe Nadeln,
F. 129—130°.— Acęłbphcnonpiptridinooxalylhyckrazon, C16B 190 2N3, nach Gleichung III. 
dargestellt, aus A. weifieB, mikiokrystallin. Pulyer, F. 174—175°. — Piptridmo- 
ozalylhydrazin, C7H13OsN8, aus Bzl. -f- PAe. durchaichtige Tafeln, F. 77—79°; 
Chlorhydrat, C,H140 2N3C1, weiBes Pulyer, F. 180° (Zers.); Benzy1idendcriv., Cu H,7OaN„ 
aus A. Nadeln, F. 201—203°. Synthet. Darst. der Yerb. C,Hl8OaN, gelang wie 
oben beschrieben. (Journ. Chem. Soc. London 125. 1152—56. Glasgow, Royal 
Techn. Coli.) H abekland .

Maraton Taylor B ogert und H elen Clark, Untersuchmgen iiber Chinazoline. 
XXXV. Stcreoisomere Styrylderivaie einiger 4-Chinazolonalkyljodide und ihre Be- 
ziehungen zum Problem der photosensibilisierenden Farb&toffe. (XXXIV. vgl. B o g e r t  
u. S c a t c h a b d , Joum. Americ. Chem. Soc. 41. 2052; C. 1920 . I. 833.) Die struk- 
turelle Ahnlichkeit der Chinazoline mit den Chinolinen u. Isochinolinen lieB Vff. 
yermuten, daB die B. yon Chinazoliniumsalzen oder yon Kondensationsprodd. der 
Methylchinazoline mit C6H6CHO zu scnsibiliaierenden Farbstoffen fiihren konnte. 
Vielfach geanderte Verss. zeigten jedoch, daB sich dio ąuaternaren Salze nicht 
bildeten, u daB auch 2,4-Dimeihyl-2-styryl- 4-methyl- u. 3-Phenyl-4:mithylchir<azolin 
sich mit C8H6CHO nicht kondensieren lieBen. Dagegen gelang die Kondensatioń 
yon 2-Mcłhyl-, 3-Mtthyl-, 2,3-Dimethyl- u. 2-Mcthyl-3-athyl-4-chinazolonmtthyljodid

mit p-Dimethylaminobenzaldchyd, u. zwar 
bilden sich nach Art des Kondensations- 
mittels 2 cis- u, trans-Isomere nebensteh. 

CH : CH'CsH4N(CHa)a Struktur. Das labile, niedrig schm. Iso-
.R' mere konnte durch Erhitzen in die stabile,

hoher schm. Form ubergcfiihrt werden. 
Durch Bromieren gehen beide Yerbb. in
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dagaelbe Mouobromdibromid iiber. Die dargestellten Verbb. besitzen sowohl ais 
reine, ala aucb ala eensibiliaierende Farbstoffe keinen Wert, wohl infolge der An- 
wesenheit von O im heterocycl. Kern.

V ersuche. Von nachstehenden, sehon frfiher von B o g e e t  u. Ge i g e r  (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 34. 683; C. 1912. II. 124) dargestellten 4 - Chinazolonalkyl- 
jodiden gibt Yf. die korrigierten FF.: 2-Methyl-4-ćhinazolonmethyljodid, F. 223,7°.
— 3-Methyl-4-chinazolonmethyłjodid, F. 271,4°. — 213-Dimethyl-4chinazolonmethyl- 
jodid, F. 246°. — Athyljodid, F. 241°. — 2-Methyl-3-alhyl-4-chinazolonmethyljodid, 
F. 220°. — 2-pDimethylaminostyryl-4-chinazolonmethyljodid, CI#H ,0ON,J (I., R' =  II, 
R =  CH8), aus 2-Methyl-4-chinazolonmetby)jodid -j- p-(CH,)sN 'C ^ C H O  in (CH,- 
CO)jO bei 120—130°, aus CH„OH purpurrote Nadeln, aublimieren bei ca. 252°, bei 
Bchnellem Erhitzen bei 255—265° dunkel werdend, F. 265,7° (korr.) unter Gasentw., 
aus der CH,OH-Mutterlauge wurden hellrote Krystalle derselben Zus. erhalten, 
F. 214° (korr.). Wird die Kondensation durch 2—21/j-std„ Erhitzen auf 120° durch- 
gefuhrt, so bildet sich nur die Vcrb. mit holierem F ., langeres Erhitzen gab ein 
braunea, amorphes Palver, F. 250—260°, das zur Identifizierung za gering war; 
Erhitzen der Reaktionslsg. auf 140—150° w&hrend 15—20 Min. fiihrt zu den 
niedriger schm. Isomeren, das durch 2—3-std. Erhitzen in (CH3C0),0 in die hoher 
BCbm. Verb. iiberfuhrbar ist. Wird ais Losungsm. frisch dest. Piperidin zur Kon
densation benutzt, so entstoht das niedrig schm. Prod. in kleiner Menge. Beide 
Isomeren sind 1. in W., CE8OH, A., Chlf., Aceton, (CH,C0),0, wl. in B zl. oder Eg., 
unl. in Lg. u. A.; die niedrig schm. Verb. iat besser 1.; die hoher schm. gibt in 
W. orangefarbene Lsg., Zusatz von HC1 bringt die Farbę zum Verschwinden; auf 
Zusatz von Alkali wird die Lsg. citronengelb; ahnlicheB Verh. zeigt die Lsg. des 
niedriger sehm. łBomeren. — 3-Methyl-4-cbinazolonmethy]jodid lieB sich mit C9HŁCHO 
nicht kondenBieren. — 2 -p - Dimcłhylaminostyryl - 3 ■ methyl - 4 - chinazolonmsthyljodid, 
C„HflON,J (I,, R' => CH, =■ R), durch Erhitzen der Komponenten in Pyridin ent- 
stehen hellrote Nadeln, F. 216° (korr.) unter Zors., Yerh. der orangeroten wss. Lsg. 
gegen SSure u. Alkali wie vorige. Wird in (CH8C0),0 bei 125—130° kondensiort, 
bo erh&lt man durch fraktionierte Krystallisation aus CH,OH purpurrote Nadeln, 
die gegen 250° sublimierten, bei sclinellem Erhitzen bei 253—263° dunkel wurden, 
F. 263,5° (korr.) unter Zers. u. hellrote Nadeln, F. 216° (Zers.). — 2-p-Dimethyl- 
aminostyryl-3-mcthyl-4-ćhinazolonathyljodidl CnHu ON8J, durch Erhitzen in Anbydrid- 
lsg. auf 120° purpurrote Nadeln, Sublimieren bei 255°, bel 257—264° DunkelfSrbung,
F. 264,7° (korr.), durch Erhitzen auf 145—150° hellrote Nadeln, F. 205,5° (korr.). —
2-p-I)imcthylamin08tyryl-3-athyl-4 chinazolonmethyljodid, mit Piperidin oder (CH,* 
CO),O ala Losungsm. entstehen hellrote, blśiulieh glanzende Krystalle (aus CHgOH),
F. 212° (korr.), durch 2-std, Erhitzen in Anhydrid auf 120° ubergehend in die 
isomere Verb., aua CH,OH purpurrote Nadeln, Sublimieren bei 245°, bei 247—254° 
dunkel werdend, F. 255° (korr.) unter Zera., Ausfarbungen auf Seide waren, wie 
bei den tibrigen Verbb., sehr unecht. — Tribromderiv., CslH,jON3Br8J, aus beiden 
yorigen Isomeren; aus CH,OH orangegelbe Nadeln, F. 152° (korr.). — Tribromverb. 
de» 2 p-Dimethylaminoityryl-3-methyl-4 chinazolonmethyljodids, C,4HslON,Br8 J, orange- 
farbene Nadeln, F. 178° (korr.). (Journ. Americ. Chem, Soc. 46. 1294—1301. 
New York, Columbia-Univ.) H a b e b l a n d .

A. C. Yournazos, Ober die Etldung der Wismutaminc. (Vgl. C. r. d. l’Acad. 
des Bciences 176. 1555; C. 1923. III. 1458.) Aufier Wismutmmamincn d e r all
gemeinen Formeln BiX,(NH4X), BiX,(NHłOx), BiX,(RNH,X), BiX8(RNH80x) (X =. 
Halogen, Oi => Rest einer Sauerstoffsaure) lasBen sich auch Wismuttriamine, BiX8 
(RNH,X), oder BiX,(RNH,Oi)„ darstellen, die meist amorph sind. Die NH4-Yerbb. 
sind Elektrolyte, entsprechend den Formeln [X,BiX]'NHł u. ^jB iO sJN H ^, die 
iibrigen Monamjne u. Triamine dagegen Mol.-Yerbb. mit den Koordinationazahlen 4
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u. 6. Setzt man einerseits BiXa mit RNH,Z, andererseits BiZ3 mit RNH,X um 
(X ■= Halogen, Z =■ anderer Saurcreat), so resultiert in beiden Fallen infolge der 
groBeren Affinitat von X zu Bi die Verb. BiX8(RNH8Z). Die Verbb. mit BiCI8 
eind meiBt farblos, mit BiBr3 gelb, mit B ij, orange- bis sebarlachrot. Zur Darst. 
werden die Komponenten in der betreffenden waseerfreion organ. SSure erbitzt. — 
B iJi((JiH^)iNE.Cni COiJI. A ub Diathylamin u. KBiJ4. Orangegelbes Pulvcr. — 
BiJaCHfNHtGEsCO,E. Purpurrot, 1. in W. — B iIirt CO(.NEi\C E tCOiE. Mit 
1 Mol. Harnstoff. Gelbliche Krystalle. — B iB rt{C 0(N E ^C E ^G OjSJ,. Mit iiber- 
schtiBsigem Harnstoff. WeiB, amorph, unl. — B iB rs{GeE 6)%N E G E eG03E. Gelb- 
lisho,hoxagonale Blattchen. — B iB rtj(GEi''0Ni EGOi E  Mit Hexamethylentetramin. — 
Auch zablreiche Alkaloide geben Bi-Monamine u. -Triamine, die hiiufig krystalli- 
sieren, wenn man mit ca. 2%’g- Lsgg. arbeitet. Das Reagens von D b a g e h d o e f  
(KJ -(- BJ,) ist nicht so allgemein brauchbar. (C. r. d. 1’Acad. dea sciences 178. 
2089—92.) L in d e n b a u m .

P ra fa lla  Chandra Ray, Synthese cycliecher Polysulfide. Teil I. Kondensation 
von Dithioathylenglykol mit Benzylidenchlorid. Bei der ‘Kondensation genannter 
Verbb. entstehen Benzylidendiathylentetrasulfid (I.) u. Bcnzylidendiathylentrisulfid (II.), 
die B. dieser Verbb. erfolgt wahrscheinlich iiber die nicht isolierbare Vorb. CH* 
C8H!i-(SCJH1SII)i ; durch intermolekulare Kondensation des Thioglykols entstehen 
ala Nebenprodd. noch Diathyletidisulfid u. -trisulfid. Im Gegensatz zu Triathylen- 
trisulfid (vgl. Journ. Chem. Soe. London 123. 2174; C. 1924. I. 201) gibt II. bei 
Oiydation mit HNOa kein Sulfon, sondern es entsteht GaE bGOOE, Athandisulfon- 
saure u. E 3SOt . Mit H,PtCle bilden I. u. II. Pt-Doppelsalze mit weeliBolnder 
Y alenz des Pt.

V ersuche . Durch 30std. Kochen von Benzylidenchlorid (15 g) +  Thioglykol 
(18 g) entsteht ein Ol, das naeh Waachen mit Alkali u. W. mit h. A. -wiederbolt 
extrahiert wird. Dor unl. Ruekstand gab naeh UmkryBtallisieren aus Bzl. Di- 
athylentrisulfid, P. 96° u. aus der Bzl.-Mutterlauge Diathylendisulfid, F. 75°. Die 
alkoh. Lsg gab nach Verdampfen ein Ol, daa mit A. behandelt wurde, hieraus 
Benzylidendiatliylcntrisiilfid, Cu H14Ss (II), olig, D .s,37 1,189; der in A. nicht gel. 
Anteil des Oles wurde mit A. extrahiert, hieraus Bcnzylidendiathylentrisulfid, 
C aH .A  (I), goldgelbes Ol. — Verb. CeE u S3'EgCl% aus II. in A. -f- HgCl2, weiBe, 
floekige M. — Verl). Gl tE ltS4, EgCl„ 2G%Eh0 E , aua I. in h. A. -f- HgCls, weiBe, 
krystallin. M. — Yerb. Gn E u S , , PtCla, aua A. mit 2—3 Mol A. kryatalliaierend.
— Yerb. 3Gn E HSit 2PtCli , 2 C ,E bOH, aus I.; aus der alkoh. Mutterlauge Yerb. 
C „ a lłS4) PtCl,, C,EbOH. — Yerb. Ct E eS ,-2 C E tJ ,  aua II. +  CHeJ  im Ober- 
schuB, durch 3atd. Kochen. — Yerb. Gt E RS, 3C E tJ, llt E t O, B. analog voriger 
durch 12std. Kochen, Extrahieren mit W., hieraus durch Zugabe von A. wcifler 
Nd. P. 212° (ZerB.) — Yerb. 2Gn E C tE bJ,  aus II. sd. C,H6J (2 Stdn.) 
entstehendes 01 wird mit A. gcwasehen. Der z. T. fcsto, z. T. olige Ruekstand 
der Waschwasacr, gel. in h. Bzl. gibt Diathylentrisulfid, auf Zusatz von A. Di- 
athylendiautfid u. schliefllich wahrscheinlich Bcnzylidendisulfii, C7H6S,. — Einw- 
von HN03 auf II. vgl. oben. (Journ. Chem. Soc. London 125. 1141—44. Calcutta, 
Univ\) H a e e e ł a n d .

Max und M ichel Polonovski, iiber die Eydroderivate des Eserins. Die vor 
kurzem (C. r. d. l’Acad. des sciences 176. 1896; C. 1924.1. 49) fiir die Verbb. der 
JEserinreihe yorgeschlagene Formel I. muB aus folgenden Grttnden in II. umge- 
andert werden: 1. SSmtliche Glieder der Reihe nehmen nieht mehr ais 2H  auf.
2. Die cycl. Basen (Eserin, Estrolin, EsertthoT) werden nur in aaurem, nicht in
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neutralem Medium (auch nicht katalyt.) reduziert. 3. Die qua:taren Salso deraelben 
Basen (III.) werden sowohl in saurem wie neutralem Medium leicht redusiert u. 
liefern unter Aufnahme von nur 2 H Salsę dor Methinbasen IV. mit offener Kette, 
die sich wie gesfitt. Verbb. verhalten. 4. Die Pseudobasen V. mit offener Kette, 
z. B. Eserethohnethin (R ==■ C,H5), werden unter Verbrauch von 2 H leicht su IV. 
redusiert. — DaB die ćycl. Basen katalyt. nicht hydrierbar sind, spricht gegen eine 
hydrierbare DoppelbinduDg (vgl. I.). Die Red. in eaurem Medium ist demnach (wie 
bei III.) nur unter Offnung des auBeren Ringes u. B. sek. Basen (VI) su erklaren. 
Dcm entspricht auch die Einw. von 1 Mol. CH„J Jauf die bydrierten Basen. Z. B. wird 
Hydroeserethol (VI., R =  C,H6) sur Halfte in das eigene Jodhydrat, sur anderen Halfte

III. CHS
— H C - ^ ^ C H ,

\

JCH, 
NCBS ŃCIIj 

IV .. CH,
N ,—---

CH
CH. CH,

VI. CH,

CH
CH,

NCH3 N(CH3),

CH,

CH,
NCHS ŃH(CH8)

ICH
jGH(OH^cH,

' n CH, N(CHS),
in Hydroesercthólmtihinjodmeihylat (F. 140°) ubergtfiihrf. ident. mit dem Red.-Prod. des 
Eseretholmethinjodmethylats. — Siimtliche hydrierten Basen siud — im Gegensats zu 
den stark linksdrehenden ursprunglichen Basen— schwach rechtsdrehend. — Folgende 
ZnC!,-Doppelsalze der allgemeinen Formel B,2HCl,ZnCI, sind mit ihren F.F. an- 
gegeben: Eserethol 2001, Eseretholmethin 199°, EseretholmethiDjodmethylat 207°, 
Hydroeserethol 250°, Hydioeseretholmethin 248°, Hydcoeseretholmethinjodmethylat 
262°. (C. r. d. 1’Acad. des sciencea 178. 2078—81.) L in d e n b a t jm .

Max und M ichel Polonovski, Das Geneserin. Chemische und physiologische 
Untersuchung. Der Inbalt ist bereits referiert nach Buli. Soc. Chim. de France [4] 
23. 335 (C. 1919. I. 740), M orv illez  u. Po lonoyski (C. r. soc. de biologie 85. 
183; C. 1921. III. 1127) u. P o lonovski u. Combemale (C. r. soc. de biologie 88. 
881; C. 1923. III. 172). Nachsutragen ist, daB mit M oryillez die Lokalisation 
der Alkaloide Eserin u. Geneserin in der Pflanze (Calabarbobne) mit folgenden 
2 Rkk. untersucht wurde. Essigsaureanhydrid gibt mit Geneserin fast sofort eine 
kirschrote Farbung, wahrend die Verbb. der Eserinreihe orst nach Erhitzen von 
20 Min. einen yiolett gefarbten Stoff entstehen laasen. — Fiigt man zu einer esaig- 
ammoniakal. Lag. des Alkaloids einen Tropfen Goldehlorid, ao wird Eserin gefallt 
ais Goldgelb, wahrend Geneserin Red. des AuCl, bewirkt unter B. von rotlichen 
u. schwarsen Ndd. (Buli. Sciences Pbarmscol. 31. 202—11. 265—71.) B eh rle .

G. duag liarie llo , Uber dem Sauerstoffgehalt des Meihamoglobins. Bei Um- 
wandlung von Oiyhamoglobin in Meth&moglobin durch verd. HC1 wurden die 
Andeiungen des Gehaltes an ersterem spektropho' ometr., die dabei entwickelten 
Mengen O, im Barcroftachen App. gemessen. Die Ergebniase lasaen erkennen, 
daB Osyhamoglobin bei dieser Umwandlung nur die Halfte Beines O, yerliert, also 
daa Methamoglobin auch noch solchen enthalten muB. (Arch. di aciense biol. 5. 
193—208. 1923. Napoli, Univ.; Ber. ges. Physiologie 24. 429. Ref. L a q u e r .) Sp.

P. H aurow iti, Zur Chemie des Blutfarbttoffs■ I. Uber einige Tcrystallisierte Hamo- 
globindericate und Uber das sogenanntc Krysłallwasser dcrselben. Zur Darst. ton 
kryst. Ozyhcimoglobin (OHb) werden die 3mai auf der Zentrifuge mit isoton. NaCl- 
Lag. gewaschenen Blutkorperchen dea Pferdes 2 Tage gegen eisgekuhltes Leitungs- 
waaaer u. 3 Tage gegen dest. W. in Kollodium impragnierten Eitraktionshiilaen



1924. II. D. Or g a n is c h e  Ch e m ie . 665

Schleicher-Schiill Nr. 603 dialysłeit. Die hamolyt. PI. wird dureh Zentrifugieren 
von den Stromata befreit u. unter Eiakuhlung u. Eiihren Luft eingeleitet. Nach 
10—20 Min. erfolgte Abscheidung der Krystalle, welche zentrifugiert bez w. auf 
Tonteller oder Filtrierpapier abgeprefit werden. Die Urnkryetallisation erfolgt 
durch Losen ais reduzieites Hamoglobin bei 37° u. 122 mm Vakuum u. Einleiten 
yon Luft bei EiskiihluDg. Schnełles Arbeitea iat notwendig zur Vermeidung von 
Zera. Die erhaltenen Kryatalle siad beidaeitig zugeapitite, biaweilen auch atumpf- 
abgebrochene Nadeln, die kryatallograph. ident. aind mit den aua A. erhaltenen; 
gerade Aualoachung, Pleochroiemue. Kinder- u Schweinehamoglobin ktyatalliaieren 
nach dieeer Methode nicht. — Zur Krystallisation von Hamoglobin eyakuiert man 
einen 40%ig. Brei von OHb in der Kalte u. lafit im zugeachmolzenen Kobr atehen. 
Nach 1—2 Tagen erbalt man 6-aeitige Tafeln, daneben pleochroit. rhombenformige 
Kryatalle. — GO-Hamoglobin, B. durch langerea Einleiten von CO in OHb-Brei in 
maBiger Kalte. Kryatalle, die in Aualoachung, PIcochroiBm ua u. Foim den OHb- 
Kryatallen gleichen. Die Farbę ia t jedoch yerschieden. — NO-Hamoglobin, B. durch 
Einleiten yon reinem NO (T h ie l e , L ie b ig b  Ann. 263. 246 [1889]) in eine in eva- 
kuierten Kolben befindliche 20°/0ig. Hamoglobinlag. zur Befreiung von OHb wird 
die eyakuierte Lag. mit O-freiem N gewaachen. Nach Satligung mit NO wiid 
nochmala eyakuiert, mehrmals mit N gewaschon u. atehengelaaaen. K ryB talliaation  
erfolgt je nach der Temp. in 3—12 Stdn. Bia 5 mm lange nadelformige Kryatalle 
mit gerader Ausloechung, Pleochroiamus, yielleicht Iaomorphie mit OHb, 11. in W. 
von 35°, in kaltem wl. ais OHb oder COHb. Chinon bildet kein MethSmoglobin, 
K4Fe(ON)8 nur langaam. Mit Na,S30 4 entwickelt Bich langaam daa Hb-Spektrum. 
Koagulation bei 62—63°, isoelektr. Punkt nahe bei pa  =  7, kathod. Wanderung 
in %,-n. Na-Phoaphatpuffergemiach yon pH =  6,51 (220 Volt), anod. Wanderung 
bei pH => 8,40 u. spurenweise anod. bei py =  7,13. Bei liingerem Aufbewahren 
erfolgt allmahliche Umwandlung in Hamoglobin, welche aich im zugcschmolzenen 
Sohr yermeiden laBt. — Um iiber den W.-Gehalt yon Hamoglobinpraparaten naheren 
Aufschiufi zu erhalten, wurden luftgetrocknete Praparate 8 Stdn. bei 100° u. 12 mm 
oder 15 Stdn. im Hochvakuum bei Zimmertemp. iiber Ps0 5 atehengelaaaen. Ea 
yerloren im Mittel aelbatdargeatelltes OHb 9,3%, OHb nach H e id e l b e r g e r  (Journ. 
Biol. Chem. 53. 31; C. 1923. I. 350) 9,8%, aus 20%ig. A. umkryatalliaiertea OHb 
8,9%, amorphes OHb aua atarkem A. 9,8%. Der Gew.-Verluat scheint nicht auf 
Abgabe yon K ryatallw aBBer, aondern auf Eutąuellung zuriickzufuhren zu aein. Alle 
getrockneten Praparate zeigten einen Fe-Gehalt yon 0,325 u. 0,342% u. waren mit 
Ausnahme dea amorphen OHb in W. 1. Beim Stehen an der Luft nahmen Bie 
wieder W. auf. Behandlung yon OHb mit A. +  A. yerandert daa OHb, diesea 
wird unl, gibt mit N a^O ^ daa Hamochromogenapektrum, yerliert beim Trocknen 
im Vakuum 8,8% Ge w. u. zeigt einen Fe-Gehalt yon 0,37%. CO-Hamoglobin yer
liert im Vakuum 9,3% u, NO-Hamoglobin 9,25%. Daa aua 20%ig. A. kryatallisierte 
Rinder-OHb yerlor beim Trocknen 8,8°/„, daa Schweine-OHb 9,25%. (Ztachr. f.
pbyaiol. Ch. 136. 147—59. Prag, Uniy.) G c g g e n h e im .

Theodor Brugaoh und Elsę Pollak, Uber die Umieandlmg von Blutfarbstoff 
in Gallenfarbstoff. Durch Einw. yon Brenscatechin auf Blutfarbatoff [Hatnin oder 
desaen Deriw.) konnte dieaer glatt in Gallenfarbatoff umgewandelt werden. Die 
o-Stellung der OH-Gruppen iat hier weBentlich. Der entatehende Gallenfarbatoff 
Bcheint ident. mit Bilirubin zu sein. (Biochem. Ztschr. 147. 253—54. Berlin, 
Charitć.) W o l f f .

H. Steudel und E. Peiser, Experimentellc Beitrage su einer rationellen Syste- 
matik der EiwcifiJcorper. I. Die Chromoproteide. Zerlegt man eine yerd. was. Lsg. 
von kryat. Hamoglobin durch HC1 in Globinchlorbydrat u. Hatnochromogen, bezw. 
Hamatin, bo lafit sich letzterea mit A. extrahieren u. aus der ather. Lag. mit yerd.
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NaOH wieder in was. Lag. iiberfiihren. Beim Zuaammenbringen entaprecbender 
Mengen yon Hamatin-Na u. Globinchlorhydrat fallt eine in W. unl. Verb. mit 
54,46% C, 6,87% H, 18,01 N u. 0,49% Fe, die zwar mit dem Hamoglobin u. Met- 
lamoglobin nicht ident. ist, ihnen aber in chem. Beziehung doch nahe steht u. sich 
uiit verd. HC1 wieder in die Komponenten zerlegen laBt. Daraus wird gesohlossen, 
daB im negativen Hamoglobin eine salzartige Verb. yorliegt u. daB die Gruppe 
der Chromoproteide yom theoret. Geaichtspunkte aus keine Berechtigung hat. Ferner 
wird auf die Moglichkeit aufinerkaam gemaoht, daB bei hamolyt. Yorgangen das 
ausgetretene Hamoglobin unter Umatanden in Globulin u. die Farbatoffkomponente 
diasoziiercn kaDn, Lsgg. von Protaminsulfat, kryat. Ovoglobin, Oyalbumin u. 
Serumalbumin geben mit Lagg. yon Hamatin-Na keino Ndd. (Ztschr, f. physiol. 
Ch. 138. 75—81. BerliD, Uniy.) G u g g e n h e im .

T. Takahata, Ęxperimentelle Beiłrage zu einer ralionellen Systemaiik der Eiweifi- 
kdrper. II. Die Chondroproteide. (I. vgl. vorst. Ref.) Wie die iibrigen Pioteide, 
so stellen auch die Chondroproteide yoraussichtlich salzartige Yerbb. aus der 
Chondroitin- besw. MucoitinschwefelBaure u. einem Protein dar. Chondroitin- 
schwefelaaurea K. nach S c h m ie d e b e r g  (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 28. 355 
[1891] aus Nasenknorpelwand dargestellt, gibt in waa. Lag. mit Clupeinaulfat eine 
F&llung yon Chondrochpein. WeiBer Nd., Biuretrk. positiy, N. 14,08%, S. 3,26%. 
Bei Annahme der Leyeneschen Formel fiir Chondroitinschwefelsaure berechnen sich 
fur das Chondroclupein 47,5% Chondroitinschwefelsaure u. 52,5% Clupein. Mit 
Oyalbumin, Edestin u. Pepton konuten keine entsprechenden Yerbb. dargestellt 
werden, dagegen wurde aus Collagen ein Chondrocollagen mit 1,45% S u. 12,38% N 
erhalten, beatehend aus 82,5% Collagen u. 17,5% Chondroitinschwefelsaure. (Ztschr. 
f. phyaiol. Ch. 136. 82—88. Berlin, Uniy.) G u g g e n h e im .

F ritz  Lieben, Uber die Anlagerung vo» Chloralhydrat an EiwtifS. Chloral- 
hydrat geht mit EiweiB eine lockero Verb. ein; die so gebundene Menge wird bei 
Anwendung dea Yerf. yon V. M e y e r  u. H e f f t e r  (Ber. Dtsch. Chem. Ge8. 6. 
600) nicht mitbestimmt, wenn man den AlkaliuberschuB nur 10—15 Min. einwirken 
laBt, durch langere Einw. oder bei Erwarmen aber wieder frei. Das Yerhaltnis 
der gebundeneu Menge zur zugesetzten steigt anfangs wie bei Adaorptionskuiyen, 
sinkt aber bei hoheren Zuaatzen wieder sehr langaam ab. Mit steigenden Mengen 
EiweiB wird absol. u. in ł/o dea Zuaatzea mehr Chloralhydrat, relatiy (auf je 1 g 
EiweiB) aber weniger gebunden. Wenn daa EiweiB durch Saure oder A. gefallt 
wird, geht das gesamte Chloralhydrat ins Filtrat, begleitet yon einer gewiBsen Menge 
EiweiB, das jenea unter denselben RegelmSBigkeiten wie im direkten Vera. bindet. 
Bei den im Yerhaltnis zu den BluteiweiBkorpern geringen Mengen Chloralhydrat, 
die in viyo benutzt werden, kann man yollstSndige Bindung von jenem annehmen.
— Die Fallunga- u. Farbrkk. doa EiweiBes werden dureh Zusatz yon Chloral
hydrat nicht yerandert. (Biocbem. Ztochr, 147. 174—84. Wien, Uniy.) S p i e g e l .

Jacąueg Loeb und M. Kuuitz, Die letzten Einheiten in Mwtifłldsungen und 
die Veranderungen, welche den Yorgang der Eiweifiltimng begleiten. Suspensionen 
fein yerteilter, unl. Proteine, die in Sfiure nicht quellen, wie denaturiertea E kr- 
albumin, Caseintrichloractłat, Sulfat uaw. erhohen die Viscoaitat ein wenig; der 
EinfluB yon Sauro auf die Visco3itat kann dabei yernachlSssigt werden. Das 
gleiche gilt fur manehea genaine EiweiB, z. B. genuines krystallisiertea Eieralbumin. 
Dagegen zeigen aolche Proteine, die in Siure ąuellen, einen hoheren Ansticg der 
YiacositSt, der EinfluB der Saure auf die ViBcoaitat geht hier dem der Saure auf 
daa Quellen parallel; z. B. bei Casein in HC1. Auf Grund yon Viacoaitfits- 
Hicsaungen konnte feBtgestellt werden, daB, wenn 1 g isoelektr. Caseins in HC1 ao 
gel. iat, daB pH 2,45 betrSgt, mehr ala die Halfte des Caseins in Einheiten vor- 
handen sein muB, die zu klein sind, um einen Anstieg zu einem Donnangleich-
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gewicht zu geben, wahrend der Rest in Einheiten yorhanden aein mufl, die in 
Saure nocli ąuellen konnen. (Journ. Gen. Phy&iol. 6 . 479—500. R o c k e f e l l e r - 
Inst.) W o l f f .

Alessandro F edell, tłbtr die Fixxerung der Metalle an die Albuminę. Albu
min fixiert aus unl. Metallpulyern, z. B. Co, daa Metali auch, wenn jenes in einer 
Dialyaierhiilse, dieses in der Aufienfl. sich befindet u. obwohl das Metali in dieeer 
FI. nicht chem. nachgewieaen werden kann. Aus den Metallalbuminlagg. kann das 
Metali nicht durch Dialyse gegen W ., wohl aber gegen metallfreie Albuminlag. 
entfernt werden. Ea diirfte aich nicht um echt chem. Bindung dea Metalls an das 
Albumin, sondern um Ionenadaorption handeln, (Arch. die ścienne biol. 5. 176 
bis 184. 1923. Genoya, Univ.; Ber. ges. Physiol. 2 4 . 302. 1924. Ref. M a t u l a .) Sp.

F ritz  T rend te l, Untersuchungen Mer die Bindung von Saure an unlSslićhes 
Eiweifi. Elektrometr. Unterss. zeigten, daB auch bei Einw. von Saure auf yollig 
unl. EiweiB (gekochtea Fibrin) ebenao wie bei Einw. auf 1. EiweiB H' gebunden 
werden. Dereń Menge nimmt mit der Konz. der einwirkenden Saure erst schnell, 
dann langsamer bis zu einem Mazimum zu. Bei niedriger Kona., Vio»’n-> wird die 
Hauptmenge (73,66°/0) der yorhandenen Saure an das EiweiB gebunden, bei hoheren 
relatiy immer weniger. Fiir HCl iat die Bindung am groBten, fiir H ,S04 nur 
wenig, fiir Esaigeaure betiachtlich geringer. Bei allmahlicher Neutralisierung einer 
Saure, in der sich ungel. EiweiB befindet u. einen Teil der H ' gebunden hat, mit 
NaOH gibt daa EiweiB enteprechend der VerriDgerung der [H'J der FI. einen 
Teil der gebundenen ab. (PFLtiGERs Arch. d. Physiol. 2 0 3 . 4 8 0 — 91. Miinster 
i. Weetf., Uniy.) Sp ie g e l .

L. Miohaelis und 8 . M arui, Uber die Verandermg der Gerinnbarkeit des 
Gaseins durch JSncarmung. Bekanntlich gerinnt gekochte Milch yiel langaamer, 
meiat g a r  nicht oder erst wieder durch Zusats yon Ca; wie angenommen wird, 
geht beim Kochen Ca in unwirksame entionisierte Form iiber. DieBer EinfluB der 
Temp. wird an kiinstlichen Caseinlsgg. unteraucht, die mit ffir die Labwrkg. 
giinBtiger R k . (pH =  6,0—6,4) durch Losen yon 0,4 g eiaiccatoitrockeuem Caeein 
in einem Gemiach von 10 ccm. n. NaCsH80 3-Lsg. 20 ccm 1/lt molarer NajHPO*-Lsg. 
u. 15 ccm W. erhalten werden. Je hoher die Temp, war, bei der diese Lag. er- 
folgte, um bo schlechter ging auch nach Zugabe von CaCJj-LBg. die Gerinnung 
d a rch  Lab vor sich. Das Caaein wird alao durch Erhituen so yerandert, daB es 
nachtraglich zugesetztes Ca a ta rk e r  bindet. (Aichi Journ. o f exp, med. 1. 45—50. 
1923; Ber. ges. Physiol. 2 4 . 301—2. 1924. R ef. F e l i s .) Sp ie g e l .

F ritz  Loebenateln, Flockungsformen von Gasein. II. (I. ygl. Kolloid-Ztachr. 32 . 
264; C. 1 9 2 4 . I. 424.) Die Flockung wurde in Ca-Caaeinatlsg. elektrometr. gemeateu: 

(Kette: H, | AuplaUnIert (x . . . )  | KClgeeSlt | Hg; 0,1 n. KC1; gea&tt. mit HgCl).
Mit Au-Elektroden atellte aich der endgiiltige Wert in der halben Zeit ein, ais mit 
Pt-Elektroden. Die gefundenen Werte entaprechen den titrimetr. erhaltenen der 
Hauptarbeit. (Kolloid-Ztschr. 34 . 227—230. Leipzig.) v. H a h n .

E. A bderhalden  und E. Komm, Fortgesetite Studien iiber die StruU w  des 
Eiieeifhnolekills. (Ygl. Ztschr. f. physiol. Ch. 1 34 . 121; C. 1924 . I, 2783.) Aub 
Seidtnfibroin konnte nach teilweiaer Hydrolyae isoliert werden: I. Anhydrid aus
1 Mol. Serin, 3 Moll. Alanin u. 1 Mol. GlyleoMl, II. Alanylglycinanhydrid,
III. Anhydrid aus je 1 Mol. Glylcokoll, Alanin u. Serin-, aus Bluteiwcip wurde er
halten: IY. Leucinimid bezw. Jsoleucylleucinanhydrid, V. Leucylglycinanhydrid, 
YI. ein Prod. aus Leucin u., einer Oxysdure (Oxyprolin?) u. VII. eine Verb. aua 
Leucin (Isoleudn), Serin u. Prolin.

V e ra u c h s te il:  Die Hydrolyae der Seide erfolgte mit 8,50/Oig. (A) u. 2 °/0ig. 
HCl (B) bei 150—160°. Die Hydrolyae dea BluteiweiB erfolgte mit 4 Tin, W. bei 
150°. Die Hydrolyaenfl. wurde mit NaOH neutralisiert u, nacheinander mit Essig-
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atlier, Chlf., Aceton u, OH,OH ausgezogen. Anhydrid I., CnH^OjN,,, wurde aus 
dom EsaigStherauszug von A des mit 0,5% ig. HOl gewonnenen H ydro lysatB  er- 
balton, F. 213°. Nach dem Behandeln mit verd. Lauge 4,8% NH.-N u. positive 
Ninhydrinrk., yorher kein NH,-N u. Ninhydrinrk. negativ. Biuretrk. negatiy. Mol.- 
Gew. 356,7 u. 344,4 nach B a e g e e - R a s t .  ^ -N a p h th a lin s u lfo y e rb .,  glanzende 
Blattcben, F. Uber 300°. Anhydrid II., Isolierung aus dem Chlf.-Auszug von A u. B. 
Anhydrid IIL, C8Hu OsN3, aus friiher dargeatelltcn Prodd. partiełler Saurehydrolyse 
von Seidenfibroin, mit Essigather estrahicrt, F. 238°. Danebea fand sich noch 
Alanin- u. Glycinauhydrid. Anhydrid V. aus dem Eaaigatherauszug des Bluthydro- 
lyaats, wahrscheinlich ein Gemisch yon Leucinimid u. Iaoleucinanhydrid oder Iso- 
loucylleucinanhydrid. Anhydrid VI. aus der alkoh. Mutterlange von V., F. 180 
bis 182°, schwaeh linkadrehend. Amino-N nuli, nach Behandlung mit NaOH 
ea. 4%, Mol.-Gew. 394. Anhydrid VII., aus der Mutterlauge von VI. mit A. ab- 
geschieden, F. 170—171°. 5,20 u. 4,79% NHa-N nach Behandeln mit yerd. NaOH. 
Mol.-Gew. 286. Die Isolierung yon Anhydrid IV. erfolgte aus dem Chlf-Auszug 
des BluteiweiBbydrolysats. Aus dem Auszug mit Aceton u. C n3OH konnten keine 
einhcitliehen Verbb. isoliert werden. (Ztschr. f. physioL Ch. 136. 134 — 46. Halle 
a. S., Uniy.) G t jg g e n h e im .

T. Takahata, Uber den Eisengchalt der Nućleox)roteide. Fe-Bcstst. nach N e u 
m an  n in nucleoproteidhaltigem Materiał (Harings- u. Homfischsperma) ergaben 
Werte yon 0,00685—0,02901%, also Werte, die innerhalb der Fehlergrenzen der 
Methodo falien. Ein nach HAMMABSTEN (Ztschr. f. physiol. Ch. 109. 141; C. 1920.
III. 93) hergestelltes Pankreasproteid zeigte einen Fe-Gehalt von 0,09483°/OJ ein in 
ahnlicher Wei3e dargestelltes Milzproteid 1,031%, ein Lebarproteid 0,1776%, nach 
Umfallen aus alkal. Lsg. 0,1177%. Aus dem Fe-reichen Nucleoproteid laBt aich 
das Fe durch lUngeres Erwarmen abspalten. Es ist wahrscheinlich salzartig an die 
Nucleinsaure gebunden. Die Abscheidung in alkal. Lsg. erfolgt erst bei fortge- 
setitem Erwiirmen, weil die Nucleinsaure das Fe(OH)s kolloidal gel. hfilt. Auch 
thymonucleinsaures Fe zeigt ein Sihnlichea Verb. (Ztschr. f. phyaioL Ch. 136. 214 
biB 218. Berlin, Uniy.) G t jg g e n h e im .

Zdenko Stary, Stuaien iiber LosUchkeił und Yerdaulićhkeit von AbbauproduMen 
der Albumoide. I. Bei etwa 1-std, Kochen yon Keratinen in Gemischen yon Eg. u. 
Ci'CH,*CO,H oder Br*CH,*COtH erreicht man eine Spaltung der Keratine ohne
B. groBerer Mengen von Huminsubstanzen. Bei Einw. yon Eg. bei 130° entstehen 
almliche Prodd. Die Spaltprodd. geben eine yiel schwachere Biuretik. ais die 
nach analogem Verf. aus Albumin oder Casein erhaltenen Substanzen. Von Fer- 
menten wurden die Prodd. nur schwer angegriflen. Leicht yerdauliche PrSparate 
eshalt man bei Einw. yon 5—10% Br enthaltendem Eg., jedoch nicht von Eg. -j- J. 
Menschenhaare werden bei mehrtagiger Einw. dieses Reagenzes sichtlich nicht yer- 
Sndert, jedoch in Alkali U. Durch Trypsin werden sie dann in wenigen Stdn. 
sehr weitgehend abgebaut. Cystin wird durch Eg. -f- Br nur wenig yerandert. 
Andere Osyd&tionsmittel — H ,0, in schwefelaaurer oder alkal. Lsg., Cl- u. Br-W.
— fdhren die Keratine nur sehr langsam in die yerdauliche Foim uber. Die durch 
Oiydation in saurer Lsg. entstandenen Prodd. sind nicht einheitłieh. Bei gelinder 
Oiydation entstehen Prodd., die in Soda wl. sind u. durch Trypsin im wesent- 
lichen nur bi3 zu Antipepton abgebaut werden; bei weiterer Osyaation steigt die 
Losliehkeit u. Trypainyerdaulichkeit. Erst bei star ker Oxydation wird die PbS-Rk. 
negatiy. Die MUlonsche Rk. fehlt bei den durch Cl u. Br substituierten Prodd. 
Yerd. KMn04 wirkt nur aehr larjgsam, konz. Lsgg. bedingen weitergehende Zers. 
(Ztschr. f. physiol. Ch. 136. 160—72. Prag, Uniy.) G t jg g e n h e im .

Georga Oswald B urr und Ross Aikeii Gortner, Die Entstehung des JELumins 
bei der Saurehydrolyse der Proteine. VIII- Kondensation von Indolderinaten mit
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Aldehyden. (VII. yg l. G o r t n e r  u . N o b b is , Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 550; 
C. 1923. III. 1575.) Auf Grund der Ansicht, daB die bei der Bauren Hydrolyse 
yon Ptoteinen entstehenden Humine sich durch Kondensation des Indolkernes dea 
Tryptopbans mit einem (noch unbekannteD ) Aldehyd bilden, haben Vff. Indolderivo. 
mit aromat. Aldehyden kondensiert. Dag Indolderiy., gel. in 25—40 Teilen konz. 
HC1, wurde mit 2,5 Mol. dea betreffenden Aldehyda yeraetzt; bei Zugabe yon W. 
zur Lsg., bis aie 20°/0 HClhaltig war, schieden aich Verbb. vom Typ I. oder II. 
aua, die durch 18-std. Kochen in Humine i ib e rg e fiih rt wurden. Die erhaltenen 
Humine waren den aua der Saurehydrolyse der Proteine erhaltenen aehr ahnlicb. 
Leicht bilden aich Humine aua den Kondenaationsprodd, aromat. Aldehyde mit 
cc-Mcthylindol, a-Phenylindol, a-Athyl-fl-mtthylindol u. Tryptophan; dagegen bilden 
Bich aua u-Phenyl-fi methylindol u. a,fl-Diphenylindol u. aromat. Aldehyden keine 
Humine. Die aus CH,0 bereiteten Humine sind O-baltig, die mit aromat. Alde
hyden au9 a-Methylindol u. a-Phenylindol dargestellten Humine enthalten keinen O. 
Daa Mol.-Gew. der aua a-Methylindol u. aromat. Aldehyden eutstandenen Humine 
(500—1000) entspricht dem der aua Proteinen dargeatellten Humine; die Verb. aua 
a-Phenylindol -f- CHsO hat ein hóheres Mol.-Gew. (1600). Daa aua a-Methyl- 
indol -f- o-Tolylaldabyd erhaltene Prod. entspricht ungefahr der Formel (C^H^N)!, 
worin X nicht groBer ais 4 ist.

V ersuche. Sulfat des Phenyla-methylindolidenmethans, C10H160«NS, aus 
a-Methylindol -f- C6H6CHO -f- HJSOł ; aus Eg. orangerote Nadeln, ab 100° dunkel 
werdend, F. 172—173° (korr.) zu dunkler Scbmelze, die bei 175° unter AufblShen 
feBt wird; 11. in A., Aceton, Eaaigester mit gelber Farbę, 1. in CHsCOOH mit 
orangeroter Farbę, unl. in A., Bzl., Chlf., swl. in W.; alkoh. Lsg. wird bald rot 
infolge Diasoziation der Verb. in Benzylidendimethylketol, das zu Roaindol oxydiert 
wird. Die freie Base wurde aua dem Sulfat mittela NH40H  u. Eitraktion mit A. 
ala amorphea gelbea Pulyer erhalten. Aua dem Sulfat 4* ad. W. entsteht neben 
CeHsCHO Benzylidendi-umtthylindol, CS6H „N S, aua Bzl. Wiirfel, bei 230° dunkel 
werdend, F. 243° (korr ). —p-Dimethylaminophenyl-u-methylindolidenmethan, C,3HjaN„ 
aua p-Dimethylaminobenzaldehyd -{- a-Methylindol in A. -f- HCl-Gas; rote M. ohne
F., unl. in A. Wird in ein Gemiuch yon Aldehyd +  a-SIetbylindol HC1 ein- 
geleitet, bo entsteht eine goldgelbe, in Lsg. purpurrote M., wl. in W ., 1. in A., 
CH.COOH u. Aceton, unl. in Bzl., A., Lg , F. 150-160°, die mit Pikrinagure, 
HgCJ, u. HjPiCJ6 amorphe Salze gibt. Die freie Baae hieraua hat F. ca. 100°, ist 
in konz. fith. Lsg. tiefrot, beim Verd. gelb; alkoh. Lsg. iBt ein guter Indieator, rot 
bei PH 6,48, farblos bei PH 7 ,58. Wird die alkoh. Lsg. mehrere Stdo. mit HC1 
behandelt, ao entBteht ein huminartigea, in A. unl. Prod. ohne F., das ebenso wie 
die Verb. mit F. 150—160° mit K4Fe(CN)8 ein nicht achm. duckelrotes Pulyer der 
Zua. (BaaeJjHjFeCCNJo^HjO bildet. — o-Chlorphenyl-a-methylindolidenmethanchlor- 
hydrat, aus o-Cblorbenzaldebyd -|- a-Methylindol -f- HCl-GaB in A., goldgelbe, 
rhomb. Nadeln, F. 192° (korr.). — o-Oxyphenyl-a-inethylindolidenmtthan, aua Salicyl- 
aldebyd, Chlorbydrat goldgelbe, halbmondformige Krystalle, F. 202° (korr.); freie 
Base hellgelbes Pulyer, F. 186° (korr.); Einleiten yon HC1 zu einer alkoh. Lag. 
(1 Stde.) gab ein yiolett gefarbtes Humin mit F. 305°. — Anisyl-ce methylindoliden- 
methanchlorhydrat, C17H150N-HC1, aua A. goldgelbe Tafeln, bei 155° dunkel werdend,
F. 181° (korr.). — Cinnamyl-cc-methylindolidenmethanchlorhydrat, CltHlsON*HCI, aua 
A. goldgelbe Nadeln, schwarz werdend bei 160°, Sintern bei 180’, F. 195—205° 
(korr.) zu schwarzer M. — o-Tolyl-a-methylindolidenmethanchlorhydrat, Cl7H16N'HCl,

VI. 2. , 44
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gelbe, prismat. Nadeln, bei 165g dunkel werdend, F. 178* (korr.). — p-Oxyphtnyl- 
a-mcthylindolidenmethancMorhydrat, C„H„ON«HCl, orangerote Tafeln, F. 189° (korr.), 
wl. in W.; freie Base hellrotes Pulver, bia 185° gelb werdend, F. 208° (korr.) zu 
roter FI. — m-Nitrophenyl-u-mctfojlindolidenmcthan, CI6H,sO,N,, braunea Pulver, 
ohne F., bei hoherer Temp. cxploaionaartige Zera. — 2,4,6-Trinitrophenyl-ci-methyl- 
indólidenmethan, C10HIUOaN4, aua Eg. orangefarbene Nadeln, F. 152° (korr.), bei 
lśingerem Trockncn bei 100° Zera.; durch W. Spaltung in den Aldehyd u. Indol.

Kond e n aa tio n sp ro d d . m it c -P h e n y lin d o l. Phenyl-a-phcnylindoliden- 
mełhan, C^H^N, aua Phenylindol +  C6H6CHO in konz. H,SO«, EingieBen in 
40°/0ig. H ,804 u. Eiawaaaer, orangerotea Pulver, F. 182—184° zu eehwarzer M., 11. 
in 95°/0ig. A., woraus sich jedoch bald Benzylidendi-a-phenylindol abscheidet; in 
EssigeBter farblose Lag., auf Zugabe von konz. HCI orangefarben, hieraus bei 
langerem Stehen weiBer Nd. u. Grlinfarbung der L3g.; die Farbę nimmt allmahlich 
auch die urBpriinglich farblose Lsg. in Bzl. an; wl. in Lg., hieraua beim Stehen 
weiBer Nd.; unl. in W., sd. Suspension spaltet C0H6CHO u. Benzylidendi-a-phenyl- 
indol ab; ebento mit Alkali; mit konz. HCI u. H,SO., entstehen bestiindige Lsgg.
— p-Oxyphtny]-a-phenylindolidenmethancklorhydrat, Ca Hu ON-HCl, rote Priamen, 
gegen 170° unter Kontraktion schwarz werdend, ohne.F., aus dem Filtrat wurde 
durch Zugabe von W. ein rotes Pulvcr erhalten, bei 170° sinternd, F. 196—198° 
(korr.) zu ochwarzer M. — Cinnamyl-cc-phenylindolidenmethan, CltH17N, Chlorhydrat, 
mkr. rote Krystalle, bald braun werdend, bei 100° wird HCI abgegeben, P. 146 bis 
148° (korr.). — o-Oxyphenyl-cc-phenyUndolidcnmethanchlorhydrat, Cn H16ON • HCI, 
Nadeln, Kontraktion bei 165°, dariiber ohne F. Verwandlung zu Bchwarzer, barter 
M.; bei langerem Erhitzen auf 100° geht HCI fort. — o-Chlorphenyl-ct-phenylindo- 
Udenmcthan, CllHuNCi, orangerotes Pulver, leicht zers. durch organ. Mittel, P. 212 
bis 214°. — Anisyl-a-phenylindolidenmethan, C!SHj7ON, rotos Palver ohne P. — 
p-Dimcthylaminophenylindolidenmcthan, C,sH10Na, purpurrotes Pulver, F. 155° (korr.).
— O-Tolyl-cc-phenylindolidenmełhan, CMHn N, gelbbrauues Pulver. — m-Nitrophcnyl-
u-phenylindolidcnmethan, On Hu O,N„ gelbes Pulver, das nieht rcin erhalten werden 
konnte. — 2,4,6-Trinitrophenyl-a-phcnylindoUdenmcthan, CslH140 8N4, oraDgefarbenes, 
sehr unbestSndiges Pulver. — Aus Diphenylindol in mit HCI gesatt. A. -j" 
C#H,CHO entatand bei langem Stehen eine in durchfallendem Licht braune, in 
reflektiertem Licht griine Lag., aus der durch W. ein weiBer Nd. gefallt wurde, 
der bei 170° erweichte; seine Bzl.-Leg., mit Lg. versetzt, gab ein graues Pulyer,
F. 123° (korr.). — a-Phenyl-@-methylindol gab analog mit C,H6CHO eine rote Lag., 
aus der durch wenig W. ein braunes Pulver, F. 190° (korr.), gefallt wurde, 11. in 
A. u. A., die braunen Lsgg. fluorescieren griin; Lsg. in Bzl. in Lg. gegoasen, gibt 
einen grauen Nd. F. 221—223° (korr.), wl. in A., in Bzl. griin fluoreacierend. — 
Vert. aua Tryptophan in HCl-gesatt. A. Salicylaldebyd enttteht
beim Eindampfen ein brauuea Pulver, 1. in verd. HCI u. A. mit roter Farbę, aus 
alkoh. Lsg. -f- A. graueB Pulvcr, ohr.e F., gibt die Tryptophanrk. von Y o is e n e t  
(Buli. Soc. Chim. de France 33. 1198 [1905]), mit HNO, in CH»COOH-Lsg. wird 
NHj-Stickstoff abgespalten unter B. eines orangefarbenen Nd. — Wird Tryptophan 
wie oben mit fiberschussigem Salicylaldehyd behandelt, so entsteht ein in A., 
CHjCOOH, HCI u. NaOH unl typ. Humin.

Von den yorstehend beschriebenen Yerbb. wurden nach dem oben beschriebenen 
Verf. huminartige Substanzen dargestellt. Beziiglich ihrer chem. Eigenschaften 
wurden beeonders untersucht die Uutmne aus u-Mcthylindól mit Ci HiCHOt 2,4,6-Tri- 
nitrobenialdehyd u, o-Tolylaldchyd. Sie sind gegen alkal. KMn04 yollstandig stabil, 
werden dagegen durch CrOs in Eg. gespalten, wobei ais einziges Prod. Ct HtCOOR 
isoliert werden konnte; ohno Wrkg. iBt KOH bei 240—250° u. mehrstd. Erhitzen 
mit W. auf 225°. Durch verd. sd. HNOB tritt Oiydation ein; neben der roten Lsg.
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entsteht aus dem mittels o -Tolylaldebyd dargestellten Humin hierbei ein roter Nd.,
1. in Alkali, NH^OH u. Aceton, wl. in Eg., A. u. A., unl. in Bzl. Daa Filtrat, das 
nach Entfernung des Nd. gelb gefiirbt ist, gibt nach Eindampfen u. Eitrahieren 
mit A. ein gelbes Ol, aus dem beim Kiihren mit einem Glaeutab Stickoiyde ent- 
weichen. Dio alkalilosliche M. wird durch Zn-Staub -J- w. NH*OH farblos, sie ist
1. in NaHCOs; mit C„H6NHNH, oder FeCl, tritt keine Rk. ein. Ag- u. Ba-Salz 
aind nicht krystallin., sie zers. sich heflig beim Erhitzen. — Wird das Humin aus
o-Tolylaldehyd in Chlf. mit Br behandelt, so entsteht Verb. C ^E n N B r  ais uchwarze, 
amorphe M., die beim Behandeln mit Na in alkoh. Lsg. die freie Base zuriick- 
bildet. Durch HNO, wird das Humin nicht angegriffen. In Ggw. von Sauren 
sind alle dargestellten Humine unl. in A. u. Bzl, werden jedoeh gel. durch Zugabe 
von NH^OH. Definiertc Pikrate in Bzl. oder A.-Lsg. konnten nicht erhalten 
werden; durch Einleiten von HC1 In die ath. Lsg. entstand jedoch voriibergehend 
ein Nd. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 1224—46. St. Paul [Min.], Uniy.) H a .

E rnst Blesalski und W illy  Berger, Beitrage zur Kenntnis der Jluminsciuren. 
Die durch Sedimentation erhaltenen Huminsaurcn waren durch 1—1,2°/0 Asche 
yerunreinigt u. wurden mit Hilfe der Ekktroosmo&e. so gereinigt, dafi der Asche- 
gehalt nur noch 0,1 % betrug. Dic chem. Zus. wird angegeben. Die UnterB. auf 
Abspaltung von CO, bei niederer Temp. ergab, daB die bis zu 70° ausgetriebene 
COj infolge Absorption aus der Luft aufgenommen ist. Vff. untersuchten weiter 
das kolloidale Yerh., die B. yon Salzen u. daB Yerh. der Huminsiiuren gegen Oa. 
(Braunkohle 23._ 197—201. Techn. Hochschule Berlin.) F b a n c k e n s t e in .

E. Biochemie.
Hanns v. Lengerken, Uber Widerstandsfahigkeit organischer Substanzen gegen 

naturliche Zersetzung. In Diaphanol (Chlordioiyd-Essigsaure) nach E. S c h m id t  
hellten sich fossile Reste you Insekten (aus Torfablagerungen u. Bernstein) yoll- 
staudig auf, bo daB das Chitin u. die Struktur bia auf dio feinsten Einzelhciten 
erkannt werden konnten. (Biol. Zentralbl. 43. 546—55. 1923; Ber. ges. Physiol. 
24. 428—29. 1924. Ref. DOe b ie s .) Sp i e g e l .

A. E. Moore, Lumincscenz bei Mnemiopsis. (Ygl. H e tm a n s  u . M o o k e , Journ. 
Gen. Physiol. 6 . 273; C. 1924. I, 1954.) Bei der im Dunkeln adaptierten Kteno- 
phore Mnemiopsis leidyi yeruraacht mechan. Reizung Leuchten entlang den 8 Reihen 
yon Ruderplatten. Leuchtpapier, das durch Auffangen des leuchtenden Sekretes 
auf Filterpapier gewonnen ist, leuchtet in Lsgg. yon Kt SOt , ECl, MgSOt , SrCl%, 
CaCltt nicht iń NaCl u. MgCl}. Wechel deB p# von 6 bis 8 ist ohne EinfluB. 
Beliehtung des Papiers mit so scharfem Licht langere Zeit hindurch, daB ea daa 
Leuchten des lebenden Tieres uD terd ruck t, ist auf das Leuchten dieses Papieres 
ohne Einw. (Journ. Gen. Physiol. 6 . 403—12. Neu - Braunschweig, R u t g e b s  
Coli.) W o l f f .

E. W ertheim er, Weitere Studien iiber dic Permcdbilitat lebender Membranen.
VI. Uber die Permeabilitat eon Sauren und Basen. Einflu/5 der Temperatur au f 
die Permcdbilitat. (V. ygl. F f lU g e b b  Arch. d. Physiol. 201. 488; C. 1924. I. 1207.) 
Der Durchgang yon Sauren durch eine lebende Froschhautmembran iat kein ein- 
facher Loaungsvorgang. Die M embraD, durch die eine Saure hindurchgegangen iBt, 
besitzt auch nach grttndlichem Waechen noeh yeranderte E igenB chaften  in Bezug 
auf Durcblaasigkeit. Die Permeabililat fiir Sauren u. saure Farbatoffd iat reyersibel 
gesteigert, die fur Baaen u. bas. Farbatoffe herabgesetzt. Fiir Alkalien gilt das 
entgegengesetzte. Der EinfluB der Temp. auf die Permeabilitat ist bedeutend. 
Temp -untersebiede yon 1° geben noch deutliche Unterechiede in der Durchlaasigkeit 
der Froschhautmembran, besonders wenn ein Temp.-gefalle zwischen auBen u. innen

44*
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yorhanden ist. Dio Permeabilitałsverfinderung durch Gerbsśiure ergab eine ganz 
allgemeine Hemmung, grundyerachieden von der der Nichtleiter. (P f l Og e e s  Areh. 
d. Physiol. 20 3. 542 -5 7 . Halle, Univ.) FeANK.

W illiam  Seifriz, Reaktion des Protoplasmas auf Salze und antagonistis-he 
Wirkung von Salzen und Alkohol. (Vgl. Ann. of botany 37. 489; C. 1924. I. 1937.) 
K.NO,-Lsg. von durchschnittlich 0,3mo1arer Konz. ruft in den Epidermiszellen yoa 
Elodea Plasmolyse hervor, nach Vorbebandlung mit 0.128 molaren Lsgg. yon KNOs, 
NaCl oderCaClj orst in etwas boherer Kon*., in niedrigerer schon naeb Vorbehandlung 
mit 0,064-molarer Lsg. von SrCI3 oder BaCl, oder mit W., da9 Spuren Gu entbalt. Dio 
PlasmastrSmung wird yerringert durch KN03, NaCl, CaCl3, erhoht durch SiCJs 
BaGl, u. Spuren Cu. Ionea gleicher Wertigkeit haben also nicht durchgehends 
glciche Wrkg. — Die Wrkg. von A . wird durch NaCl oder NaCl +  CaCI, ver- 
mindert, durch CaCl, allein nicht. (Botan. gaz. 76. 389—402. 1923; Ber. ges. 
Physiol, 24. 446-47. 1924. Bef. S o e s s e n g u t h .) S p ie g e l .

R udolf Mond, Untereuchungen zur Theorie der Entstchung tioelektrischer 
Strome. Membrane aua gerbsaurer Gelatine geben elektromotor. Krafte, die konstant 
u. reyersibel sind. Die Wirkaamkeit der Ionen ist yon der [H'] abhangig. Die 
StelluDg der organ. Ionen in der Beihe weicht yon der aua ,,Olketten“-Messungen 
erhaltenen wesentlich ab. An Gelatinegallerten lassen sich sehr hohe Konzentra- 
tionseffekte ersielen, dereń GtoBe bei mittleren Salckonzs. ein Masimum hat. Mit 
Euglobulinndd. u. mit Casein lassen sich ,,EiweiBketten“ herstellen, die in bemer- 
kenswertem MaBe die bioelektr. Strome nachahmen. Mit EiweiBkorpern yerachie- 
dener Rk. oder Kombinationen yerechiedener EiweiBkorper lassen sich zweipbaa. 
Ketten herstellen. (Pf l Og e r s  Arch d. Physiol. 203. 247—61. Kiel, Uniy.) W o l f f .

E j .  E n z y m c h e m ie .

E. M oll, Bemerkuńg zu dem Aufsatz „Yerlauf der E m y m -R e a k tio n e n (Vgl. 
A b b h e n iu s , Ztschr. f. angew. Ch. 36. 455; C. 1924. I. 1803.) Mit Ausnahme der
1,5 ccm Lipase-Tabellen laBt sich feststellen, daB der Wert x : t  fur t-Minimum 
und t ■ oo den geringsten W eit hat und von dieaen Enden nach der Mitte ein Maxi- 
mum zeigt. Es handelt sich bei der Kurye um eine sehr flachę Wahrsoheinlich- 
keitskurye. (Ztschr. f. angew. Ch. 36. 547. 1923. Berlin.) J u n g .

J. J . Nitzescu und J . Cosma, Oxydierende Fermente in den Bestandłeilen der 
Samen von griinen Bohnen und Sojabohnen. Die Meble aua den yerschiedenen 
Bestandteilen der Samen beider Bohnenarten weisen einen yersshiedenen Gehalt 
an Dehydrogenasen auf. Die yital wichtigen Bestandteile sind reich an diesen 
Fermenten, vor allem der Embryo. Die Hiillen enthalten keine Fermente, die 
Cotyledonen wenig. (C. r. soc. de biologie 89. 1247 —50. 1923. Cluj, Uniy.) A e o n .

J . M. Nelson und Grover Bloomfleld, JEinige Charakteristica der Saccharase- 
wirkung. (Vgl. N e l s o n  u. V o s b o e g h , Journ. Americ. Chem. Soc. 39. 790; C. 1921.
I. 33.) Die Zuckerkonz., bei der die Zuekerspaltung durch Saccharase mit maxi- 
maler Geschwindigkeit yerliiuft, iat unabhangig vou Temp. u. [H ‘] (vgl. K u h n , 
Ztschr. f. physiol. Ch, 125. 28; C. 1923. I. 1129). Die Geschwindigkeit der Hydro
lyae laBt sich zwischen pH 2,75—3,3 u. pH 8,4 durch die empir. Gleichung von 
N el so n  u  H it c h c o c k  (Journ. Americ. Chem. Soc 43. 2632; C. 1922. III. 385) 
« — l/i.(log  100/(100 — p) - f  0,002642>p -  0,0S 886 p i — 0,0a 1034-p3, dar- 
stollen. Abweichungen wegen Inaktiyierung des Enzyms („die krit. [H']“) finden 
Vff. fiir 25° bei 2,75, fur 30’ boi 3,0, fttr 35° bei 3,3. — Fiir alle angegebenen 
Tempp. ist das Optimum der Rk. zwischen pH 4,5 u pg 5,0. Bei Benutzung dea 
Wertcs n ist also daa Optimum yiel scharfer zu ermitteln, ais es SOe e n s e n  (Bio- 
chem. Ztschr. 21. 131 [1909]) sowie Mic h a e l is  u. D a v id s o h n  (Biochem. Ztschr. 35. 
386; C. 1911. II. 1248) sowie bei BenutzuDg yon k der Gleichung fiir monomole-
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kulare Rk. ermittelt haben. — Auch bel Benutzung von n anatatt k erhalt man 
eine Diasoziationsrestkurye, die von der Temp. uuabhangig ist. — Der Temperatur- 
koeffizient nach A b b h e n iu s  wachst mit der Verringerung der Acidilat (bei pH 2,5 
ist 2 A  =■ 7,69, bei pg 5 ist 2 A  =  8,85, bei p^ 8,5 ist 2 A  =  16,96 fiir 25—3C°).
— Die Saccharaacwrkg. geht in 2 Stadien vor sich, dereń einea unabhiingig von 
Temp. u. [H ‘] ist, wahrend das andere von diescn Einflussen abhiingt. (Journ. 
Americ. Obem. Soc. 46. 1025—43. New York, Columbia Univ.) A. R. F. H e s s e .

John Brow nleo, Uber die Lage der optimalen Timperatur bei der Wirkung 
eines Lytinfermentes. T  ==■ 1 / ^ - log r / R — l//n lo g J . Dabei iat T  die abaol. 
Temp., f die Temp. des Yers. Beobacbtete Temp. beim Optimum der Wrkg. yon 
Epeira-Lysin u. berechnete stimmen faat ganz iiberein. (Biochemieal Journ. 18. 
16—18. Nat.Inat. med. Res.) MCl l e k .

M ary L. C aldw ell, Eine Untersuchung uber den E in  fiu (1 der neuen schwefcl- 
hdtigen Aminoiaure (Mueller) au f die Aktiviłat der Pankreasamylase. (Vgl. S h e b - 
MAN u. Ca l d w e l l , Journ. Americ. Chem. Soc. 44. 2926; C. 1923. III. 1096.) Die 
neue Aminoaaure (ygl. J. H. M u e l l e b , Journ. Biol. Chem. 58. 373; C. 1924. I. 
2888) beeinfluBt im GegenBatne zu Cyatin die starkeapaltende Kraft von Pankreas- 
amylase nicht merklich, begiinatigt aber wie alle bisher uutersuchten „nattirlichen“ 
c-Aminosauren die saccharogenetische. (Journ. Biol. Chem. 59. 661—65. New York, 
Columbia Univ.) Sp i e g e l .

H. Y. Ham e und W. Denis, Polar imetrit che Beóbaćhtungen an Olucoselósungen 
nach Einwirkung von Darmschleimhaut. Nach 24 Stdn. kann bisweilen die Drehung 
aich andern (12 yon 24 Fallen), teils zunehmen (5mal), teils (4mal) abnehmen. — 
9mal zeigte sich Multirotation, — Beweiae ftir B. yon y-Glucose ergaben sich 
nicht. (Journ. Biol. Chem. 59. 457—64. New Orleans.) MtJLLEK.

J. W ohlgem uth und Y. Y am asaki, Uber die Fermente in der Haut. W . 
konnten in allen Schichten der Haut nicht unbetraehtliche Mengen Diastaae fest- 
atellen. Ea wuide ferner eine Lipaae gefunden, die weder chinin- noch atoxyl- 
empfindlich ist. Von Fermenten konnte nur ein autolyt. von mafiiger Intensitiit 
nachgewiesen werden. Katalaae war atets in erheblicher Menge, sowohl in den 
tieferen wie in den oberflachlichen Hautschichten yorhanden. Zweifach hydrierte 
Benzoldeiiyy., wie Brenzcatechin, wurden von der Haut oxydiert u. zwar 
starker ais Adrenalin. (Klin. Wchschr. 3. 1113—14. Berlin, Rudolf-Virchow 
Krankenh.) F r a n k .

J. Zaykowsky, Einwirkung des Chymosins au f die Eiwcifittoffe der Milch. I. 
Einwirkung des Ghymosins au f das Cołostrum. Vf. gibt eine zuaammenfasaende 
ausfUhrliche u. krit. Darat. der Literatur iiber die Frage nach der Identitat yon 
Chymosin u. Pepsin. Vf. neigt nach eigenen Veras. zu der Anaicht, daB es sich 
um 2 Enzyme handelt. — Gleich nach dem Melken gerinnt daa Cołostrum durch 
Lab ebenso leicht wie Milch, jedoch iat die Gerinnungegeeebwindigkeit etwaa kleiner. 
Entgegengesetzte Angaben anderer Autoren beruhen auf Verwenduog patholog. 
Mich oder auf Mangel an Ca”-Ionen. (Biochem. Ztschr. 146. 189—97. Wologda, 
Milchwirtschaftl. Inst.) A. R. F. H e s s e .

E j . P f la n z e n c h e m ie .

Yasnhiko A sahina und Ginsaka Hongo, Uber Keisylalkohoi. I. Der von 
Beb t b a m  u . G i i /d e m e is t e r  (Arch. der Pharm. 228. 483) aua Baldrianarten erhaltene 
Eessylalkohol hat nach Untersa. der Vff. [a ]D53 =  —44,72°; mit Yanillin-HCl ent
steht eine kirschrote Ffirbung; die Verb. ist beatśindig gegen KMn04. Phenylurethan, 
Cn H,90 3N, F. 168°; Acełat, CiaH,8Oa, Kp ejs 157—158°. — a-Kesiylketon, CuHsaOa, 
aus A. Nadeln, F. 105°, 11. in organ. Mitteln, keine oder geringe Farbung mit 
Yanillin-HCl; wahrscheinlich ident. mit dem yon B e b t b a m  u . GlLDEilEISTER er-
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haltenen Oiydationsprod.; Semicarbazon, Prismen, F. 234—235°. Mit NHsOH ent
stehen 2 Ozime, Cu HssNO,, rhomb. Prismen, F. 153—154° u. Nadeln mit ‘/sHj0,
F. 65—70°, letztere enlstehen auBschlieBlich beim Oiimieren in neutraler Lag., sie 
sind 1, in II,S04 unter Braunuug u. Entw. von SOa; aua dieser Lag. fallt mit W. 
ein gelbliche3 Pulver, F. 160°, Zus. wie Oiim, in Gegensatz zu dieaem durch 
Vanillin-HCl tief rot gefarbt werdend („Isoxim“). Einw. von w. konz. HjS04 gibt 
ein gelbliche3 Pulver, Verb. CitHn ON (Oxim-H,Ó, Nitril?j, F. 155°, durch Vanillin- 
HC1 tiefrot gefarbt. — fi-Kessylketon, Cu H„Oa, aua dem c-Kcion durch mehrstd. 
Erwarmen mit alkoh. HC1, Fallen mit W.; aua A. Nadeln, F. 111—112°, keine 
Farbung mit Vanillin-HCl; Semicarbazon, Blattchen, F. 190—191°. — leokessyl- 
alkohol, ChHjjOj, aua dem a-Keton durch Bed. mittels "Na -f- A., PriBmen, F. 118 
bia 119°, U. in A., A., Bzl., wl. inBzn.; mit Vanillin-HCl tiefrote Farbung; Phenyl- 
urethan, gełbliches krystallin. Pulver, F. 50—52°. — Verb. C14HJSOł^f, au3 dem 
a-Keton (1 Mol.) in A. +  Na (2 Mol.) +  CaH6NOa (3 Mol.); nach 16-std. Stehen 
Versetzen mit Cu, was.-alkal. Lsg. mit COa gesatt., danach angesauert; weifiea 
Pulver, F. 100—108°, 11. in organ. Mitteln, unl. inBzn.; keine Farbung mit Vanillin- 
H01; anscheinend Osim einer Ketosaure, die aua dem a-Keton durch Ringspaltung 
entstauden ist; Cu-Salz, ChH^O^Nl/»Cu, -grunliches Pulver, 1. in Aceton, F. 168 
bia 169°. (Journ. Pharm. Soc. Japan 1924. Nr. 506. 13—17.) H a b e b la n d .

E rik  H agglund uud B ror Sundroos, Zur Kenntnis der Alkoxylgruppen des 
JEolies und des Lignins von Fichie. (Vgl. Arkiv for Kemi, Min. och Geol. 7. Nr. 8; 
C. 1919. III. 186.) Mit der Methode von F e is t  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 33, 2094;
C. 1900. II. 537) bezw. W il l s t a t t e b  u. U t z in g e r  (L ie b ig b  Ann. 382. 129;
C. 1911. II. 1142) wuide festgestellt, daB die Alkoiylgruppen im Fichtenboli
auasehlieBlich Methoiylgruppen sind. (Biochem. Ztschr. 146. 222 — 25. Abo
[Finnland], Akad.) A. R. F. HE38E.

G. Bnpont und M. B arraud , Ober die Zusammensetzung des atheritchen ÓU 
eon Pinien (Pinus pinea). In Spanien gewonnenes Pinienharz wurde der Waeser- 
dampfdest. unterworfen u. liefeite dabei 16—18% Terpentinól, D.ls 0,8506; dieses 
wurde der fraktionierten Deat. unterworfen, wobei sich folgenae, aus der Rotation 
berechnete Zus. ergab: Pinen 16,7%, Limonen 75,4%, D .15 0,8460, Du50 1,4713, 
[«]D =* —123,7°, Tetrabromid, F. 104—105°, Dibrorńhydrai, F. 63—64°, Nitroso- 
chlorid, F. 104°; 6,6°/, Sesąuiterpen Verb. C16 E it, farbloae, angenehm riechende Fl., 
opt.-inakt., D .15 0,9157, nD20 1,4983, keine krystallisierten Deriw. bildend; 1,3% 
Oiydationsprodd., die dem KW-stoff beigemengt sind. (Buli. Soc. Chim. de France 
[4] 35. 625—31. Lab. de 1’Inst du Pin.) H a b e b l a n d .

Oscar Czerny, iiber das aus Fichten der Bukowina stammende Terpentinól. 
Vf. hat das aus Fichten in der Nahe von Czernowitz u. Dorna-Vatra gesammelte 
Harz der Waaserdampfdest. unterworfen. Es bestand aus 23,97% Terpentinól u. 
75,32% Colophonium. Die Zus. des Terpentinols war folgende: 64% l-Pinen, 
15,50% Dipenten, 11,0% 2-Syh'ćttren, 3,57% Bornylacetat, 5,93% Sesąuiterpene. 
Der Colophoniumanteil wurde in einer Fe-Retorte dest. u. ergab: 9%  Sauren, 
daranter CH3C 0 0 H  u. Bernsteinsaure; 7,5% Sapinolin nach Behandeln mit KOH 
u. H ,S04 gelbes, leicht fliichtiges ól, D 15 0,920, Kp. 135°, Enlflammungstemp. 12,5°; 
85% Ol, bis 225° gelb, von 225—350° blau fluoreszierend, D. 0,970, Entflammunga- 
temp. 130°; 3,50% Koks. (Balet. Soc. de Chimie din Rom&nia 6. 39—41. Cierno- 
witz, Univ.) H a b e b l a n d .

Alphonae M allhe, Zersetzung von Chlorophyllexlrakten. Der alkoh. Chloro- 
phyllextrakt, bestehend aua dem Farbstoff, Wachsen, FettsSuren u. Harzen, erfahit 
beim Erhitzen mit ZnCIj oder MgCl, eine ahnliche Zers. wie vegetabil. Óle, ea 
entsteht ein dem natiirlichen Petroleum ahnlich zusammengesetztes KW-stoffgemiscb, 
dem Athylen-KW-stoffa beigemengt sind. Beim allmahlichen Erhitzen von 200 g
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Estrakt mit 30 g MgC)a bis auf 350° wurde ein Gas erhalten, der Zua. nach 57e/0 
C03, 14% CO, 9°/0 CnHin, 20,5% H t. Die einzelnen Fraktionen (gesałt, u. Athylen- 
KW-sloffc) hatten folgende D.D.18: <  150° =  0,7331; 150-200° — 0,7632; 200 
bis 230° =  0,7803; 220-260° =  0,8013; 2 6 0 -2 9 0 °=  0.8&17; 2 9 0 -3 5 0 °=  0,8490. 
Der Ruekstand ist yaBelinartig. Die unterhalb 150° ed. Fraktion ist farblos; Ge
ruch nach fetten Olen. Aus den Fraktionen 260—290° u. 290—350° scheiden sich 
allmiihlich weiBe Niidelchon, F. 56-57° ab, anscheinend Dinonylktton, (C,HI#)jCO. 
(C. r. d. 1’Aead. des sciences 178. 1988—90.) H abebland.

W. B rand t und E. Sehlnnd, iiber dcutsche Gtraniumartin. Die unterird. 
Teile deutscher Geraniaceen beBitzen hohen Gerbstofifgehalt; Vf. gibt die Zahlen 
fur einige Arten. Ein geeignetes Verf. zur Best. des Gerbstofia wird beschrieben. 
EUagsćiure kommt in freiem Zustande in den Pflatizcn vor; Bie wird unter Um- 
standen sogar in krystallin. Zustande im Gewebe abgelagert. (Pharm. Ztg. 69. 
597—98. Frankfurt a. M., Pharmakognost. Inst.) D i e tz e .

P. W. D anckw ortt und P. Lny, Zur Kennłnis der AIJcaloide der Yohtmbcrinde. 
Nach UberBieht Uber das Schrifttum bcrichten Vff. uber einige Verss. mit Yohimbin 
u. iiber Unters. eines Nebenalkaloids vom F. 135°, darin u. in der Unmoglicbkeit, die 
Base selbat oder Salze oder Deriw. in krystallin. Zustande zu erhalten, mit dem 
von Sp ie g e l  kurz beschriebenen Yohimbenin iibereinstimmend, aber yon Zus. 
Ca3HJ40 8N,. Es enthalt fiir diese Mol.-GroBa, die durch Zua. von Au- u. Pt-Salz 
bestatigt wird, 1 OCHa u. auscheinend 1 NCH3, kein Metbylenoxyd (auch nicht 
bei YohimbiD). Spaltung mit Alkali fiihrte zu einer Saure, die sich durchaus gleich- 
artig der Yohimboasaure zeigte. Ein phenolartiges OH konnte nicht nachgewiesen, 
werden (unl. in Alkali, keine Rk. mit FeCia), dagegen wurde ein Monoacetylderiv- 
erhalten. Bei Behandlung mit NH,(OH)Cl wurde eino Base von niedrigerem F. u. 
etwas hoherem N-Gehalt gewonnen; es scheint aus einem Gleichgewicht zwischen 
Enol- u. Ketoform mit starker Yerschiebung nach jener ein Oiim gebildet zu sein. 
Red. mit Pd-Hydr0B0l gelang beim Yohimbin nicht, mit Na-Amalgam in schwach 
saurer Lsg. auf dem Wasserbade nahm dieses Alkaloid 2 oder 4, die Base 135°
2 At. H auf. Deyardasche Legierung in schwach alkal. Medium spaltet Yohimbin 
bei Erhitzen weitgehend u. liefert in der Kiilte eine intensiy rotgelbe N-freie Sub- 
stanz (Sintern 185—190°, Zers. 210—220’). Oiydation der Baso 135° mit KMnO< 
verlief sehr weitgehend, es konnte nur CHa»NHa nachgewiesen werden. Hg(CsHs0 2)j 
gab kein Resultat. Entsprechend der Yohimbinsulfosaure von B a r g e r  u . F ie l d  
lieB sich auch aus der Base 135° eine Sulfosaure erhalten. Diese Base scheint sowohl 
ein Mono- ais ein Dijodmethylat zu bilden. Bei Erhitzen mit CH,J auf 125° wurde 
auBardem J angelagert. YersB., Yohimbin durch Erhitzen mit Essigsaure zu einem 
Isomeren umzulagern, blieben ergebnislos. Erhitzen mit HCl (D. 1,19) fiihrte zu 
einem Prod. yon Shnlichem Verh. wie d a B  yon S c h o l tz  (Arch. der Pharm. 253. 
622; C. 1916. I. 709) aua Iaobebeerin auf gleiche Weise erhaltene Isobebeeridin; 
sein F. (unscharf, ca. 270°) lag nahe dem der Yohimboasaure, doch ist es im Gegen- 
satze zu dieser 11. in A. Von B r nimmt Yohimbin bei der Bromid-Bromatmethode 
rund 3 At. auf, aber nicht hoher ais Perbromid, sondern in fester, nicht titrier- 
barer Form, wahrend von J  3 At. in Perjodidform angelagert werden, ahnlich wie 
bei Chinin.

V erBuch s te il. Riickstandc von Herat. des Yohimbins wurden mit w b s . Oxal- 
8aure ausgezogen. Aus den erkalteten Lsgg. schieden sich die Oialate z. T. ab, 
z. T. wurde mit NaOH gefallt, die Fallung wieder in Oxals'£ure h. gel., zunachst 
die saure Lsg. ausgeathert, dann nach Zusatz von fiberschiiaeiger NaOH (um eine 
phenolartige Base in Lsg. zu halten). Die ath. Anziige auB der alkal. Lsg. wurden 
mit HCi-Gas behandelt, wobei sich die Chiorhydrate 51ig abschieden. Ihre 
Trennung erfolgt am besten durch Acetoa, das daa YohimbiDsals ungel. lSBt, die
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anderen loat. Aus der Lsg. wurde die Hauptmenge des Acetons abdeat., dann 
der Beat nach Zuaatz yon W., die reBtierende wss. Lsg. wieder alkal. ausgcHthert, 
die ath. LBg. nach Einengen u. Trocknen mit NajSO* mit ath. Lsg. yon Osalsaure 
gefallt u. der Nd. in W .'gel. u. mit NHS gefallt. So wurde die Bate 
gewoDnen, gelblichweiBes, amorphes Pulver, BrSunurg u. Sintern von 95° an,
F. 133-135°, [«]„ =  +122,32° (in A., 0,3924 g in 100 ccm), 11. in CHs(OH), A., 
Chlf., Essigeater, Eg., CS„ Aceton, weniger 1. in A. u. Bel., noch weniger in Bzn. 
u. Lg. Durch konz. H ,S04 schwach gelblicb, dann mit K3Cra0 7-Kryatall yiolette, 
bald yerachwindende Schlieren. Mit konz. HN08 keine Farbung. Mit F b O h d e s  
Beagena erBt nach einiger Zeit langaam tiefblau, mit E b d m a n n s  Beagena graublau, 
dann tiber giunlich verachwindend. S a lze , meiat aua trockener ath. Lsg. durch 
ath. oder konz. alkoh. Lsg. der betreffenden Saure (HCl-Salz mit trockenem HC1- 
Gaa), 11. in CH,(OH), A., Aceton, Egaigeister, Eg., etwaa weniger 1. in W. u. Chlf,, 
fast unl. in A., Bzn., Bil. u. Toluol: HCl-Sali, gelblichweiB, Sintern von 85° an, 
tiefbraun bei 200°, F. 215-216° (Zera), [«]„ =  +119,16° (in A., 0,2182 g in 100 ccm). 
Nitrat, Sintern 145*, F. 185°. Sulfał, bei 120° lebhaft zers. Acetat, Sintern 120°,
F. 155—156°. Oxalat, Braunung yon 65—70° an, F. ca. 215° (Zers.). Pikrat, 
citronengelb, bei 100° miBfarbig, Zers. 140—145°. Pikrolonat, dunkelgelb, bei 
110—120° dunkelbraun, Zers. 145—150°. Au-Sale, CS0H ,4O,N,-HAuCl^ (die Ana- 
lyao gab zu wenigAu), hellachokoladenbraun, nach Trocknen gelbbraun, wl. in W., 
sil. in A., Easigeater, Aceton, Sintern 45—50°, Erweichen 85—90°, F. 100—102° 
(Zora.). Pt-Salz, (C,0H„O,Na),«HaPtCI, (gefundene Pt-Zahl zu niodrig), gelb, Zers. 
210—215°. — Acetylderiv., Cj0H2SO,N, • O • CO • CHS mit (C,H„0),0 u. NaC,H80„
weifilich mit Stich ina Botliche, Sintern yon 45° an, Erweichen yon 98°, F. 102 bis 
103°. sil. in A., Aceton, Bzl., Chlf., fast unl. in W. u. Bzn.

Sydroyohimbin, CI3Hj00 3N, oder CSjHs,0 ,N a, mit Na-Amalgam erhalten, feine 
Nadeln (aua 50°/,ig. A.), F . 215—215,5°, Losungeyerhaltnisae ahnlich wie bei ■ 
Yohimbin, auch Farbrkk. ahnlich, nur mit F b Oh d e s  Beagena langaam marineblau, 
dann dunkler. — Reduktionsprod. aus BaseU35a, C,0BS6O,Na, weiBlichgelb, amorph, 
Sintern yon 95° an, F. 115°, Loslichkeitayerhaltnisse wie bei der Auagangsbaae. — 
Sulfotaure der Bate 135°, CsoH,80 8Na>S08H, gelblichweiB, amorph, F. 293—298° 
(Zera.). (Arch. der Pharm. 262. 81—104. Hannoyer, TierSrztl. Hochsch.) S p ie g e L.

E. Śvagr, Untertuchung des Toxins des Wasserechierlings (Oicuta virosa). Die 
Wurzel des Wasserschierlings enthalt uberhaupt keine Alkaloide, u. die unter 
dem Namen Cicutin beschriebene Subatanz eziatiert nicht. Auch Glykoaide aind in 
der Wurzel nicht enthalten. Unter dem EinfluB der Enzyme werden die extra- 
hierten SubBtanzen auBerordentlich leicht oxydiert, wobei mindeatens 2 harzartige 
Stoffe entstehen. Die Toxine werden durch Oiydation nicht merklich yerandert. 
Das Cicutoxin hat saure Eigenachaften, liefert eine in absol. A. unl,, in W. 1. Blei- 
yerb. u. beaitzt ein charakterist. Absorptionaspektrum. AuBer Cicutoxin enthalt 
die Wurzel hochatwahracheinlich noch ein toiiaches Prinzip Cicutoxinin, daa keine 
Bleiycrb. liefert u. dessen physiolog. Verh. yon dem des erateren qualitatiy wie 
ąuantitatiy yerschieden ist. (Chcmickó Listy 17. 109—12. 166 — 69. 1923 ) St o j .

Minko Dobreff, Uber ein neues Sekrełin in der Brennessel. (Urtica dioica L.) 
Yf. stellte aus lufttrockenen Brennesaelblattern durch Erwarmen mit 5 °/0 ig. HaS04 
u. Abstumpfen dea Filtrats bia zu scbwachaaurer Bk. ein Sekretin her. Wie beim 
Spinatsekretin atieg nach aubcutaner Injektion die Menge u. parallel damit der 
Sauregehalt dea Magensaftes. (Munch. med. Wchschr. 71. 773—74. Berlin. 
Uniy.)  ̂ F b a n k .

Jn lius Zellner, Beitrage zur vergleićhenden Pflanzenchemie. VII. ffbtr Enautia 
silvatica Dub. (VI. ygl. A s z k e n a z y , Monatahefte f. Chemie 44. 1; C. 1923. III. 
679.) I. B la tte r . Der Auszug mit PAe. bildet eino schwarzgrune, aalbige M.,
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SZ. 64, VZ. 165 u. ist ziemlich ieich an Nichtfetten u. Chlorophyll. Beim Ver- 
seifen mit alkoh. KOH wird nebcn undefinierten Pro id. im Sther. Auszug Myricyl- 
alkohol gefundeD, in der wss. Seifenlsg., Fettsauron, Harzsauren u. phlobaphenartige 
Korper nachgewieaen. Die Unterlauge enthalt kein Glycerin, keine Phosphoraaure. — 
Im darauffolgenden Auszug der Substanz mit A. wird ein Harzalkohol, F. 245—46“ 
nicbt krystallis. erhalten. — Der Buckatand der beiden Estraktionen ist ein typ. 
Phlobaphen. — Die in W. 1. Korper des A.-Auszuges sind uberwiegend Gerbstoffe.' 
Aus der Natronscbmclze wurde Protocatechueaure isoliert, daneben entsteht in der 
Schmelze CH„COOH. — Es konnten Inecrtzucker u. Ghólin nachgewieaen werden.
— Im Wasserauszug ist ein kolloides Kohlenhydrat, das ais Galaktopentosan er- 
kannt wilrde, wegen der B. yon Schleimsaure mit HNOa u. der B. yon Furfurol 
bei Dest. mit HC1. AuBerdem enthalten die Blatter Methylpentosane u. Starkę. —
II. B liiten . Im PAe.-Auszug Feltsdurew, F. 55°, u. zwei unyerseifbare Stoffe, yon 
denen einer (F. 64°) in Essigeater zl. ist. — Im A.-Auazug sind 2 amorphe Harze.
— Phlobaphen wie in den Blattem. — Der in W. 1. Teil des A.-Auszuges eDt- 
halt eia Anthocycm, einen Protocatechusaure liefemden Gerbstoff u. Invertzuckei\
— Im W.-Auezug pektinartiges Kohlenhydrat. — Ea werden genau die ąuantita-
tiyen Verhaltnisse angegeben, wobei auffallend ist, daB die Zahlen fiir Bliiten 
u. Blatter sehr ahnlich sind, u. daB die Bliiten einen hohen Gehalt an Gerbstoffen 
zeigen. (Monatshefte f. Chemie 44. 247—53.) A. B. F. HE88E.

K onatantia P iiringer, Beitrage zur vergleicheńden Pflanzenchemie. VIII. Uber 
Chamaeneriwn angusłifolium Scop. (YIL ygl. yorst. Bef.). Die Pflanze wird in 
BuBland wohl wegen der Form ihrer Blatter ais Teeyerffiischungsmittel benutzt. —
I. B la tte r . PAe.-Auszug ist eine dunkelgrune fettige Masae, SZ. 85,34, VZ. 161,3, 
JZ, 108,9.- Aua den 30,17% Unyerseifbarem, die keino Karotenrk. gaben, wurde 
ein Waćhsalkohol, CslH „0 , F. 76° isoliert; sein Acetylprod., aus A. unregelmfifiige 
Blattchen, aus A. Nadeln, F. 58°. — Aus dem Verseifangsprod. des Rohfettes 
wurden Fettsauren, F. 50°, SZ. 202,6, erhalten, wahrscheinlich ein Gemiseh yon 
Palmitin- u. Stearinsawrc, sowie in A. 1. Harzaauren; in der sauren Unterlauge 
sind Glycerin u. Phosphorsdurc (Lecithin). — Aua dem A.-Auazug wurde ein Harz
alkohol, F. 256—260’ unter Zera., rundę Kornehen; addiert in CHC)s.Lsg. Jod 
(Additionsprod. F. 118—120°); Acetylprod. F. 178—180°. — Im A.-Auazug Phlobaphen-, 
der in W. 1. Teil des A.-Auazuges enthalt Gerbstoffe, Gholin, Invertzucker. — Im 
W.-Auszug Pentosen. — Starkę ist nur ia sehr kleiner Menge yorhanden. —
II. B liiten . Aua den unyerseifbaren Teilen des braungriinen PAe.-Auszugs wurde
ein Paraffin isoliert, das nach dem F. 63° yielleicht C,6HM oder CI8H68 iat, sowie 
ein KW. F. 68°, der yor dem Paraffin durch den Mischschmelzpunkt (F. 56°) ais 
verschieden erkannt wurde. — Die freien Sauren des Verseifbaren sind wahr- 
scheiulich auch ein Gemiseh yon Palmitin- u. Stearinsaure (F. 52°, SZ. 206,1); in 
der Unterlauge ist Glycerin u. Phosphoraaure. Weiter wurden wie in den Blattem 
Phlobaphene, Gerbstoffe, Kohlenhydrate, Inyertzucker mit uberwiegend Fructose 
sowie ein Anthocyan gefunden. — Die quantitatiyen Analysen zeigen ahnlich wie 
bei Knauiia (yorst. Bef.) eine auffallende Obereiostimmung in der Zus. yon Bliiten 
u. Blattern. (Monatshefte f. Chemie 44. 255—60.) A. R. F. H e s s e .

Chaja Feinberg , Joh an n  H e rm a n n , Leopoldine E óg lsperger und Julins 
Zellner, Beitrage zur vergleichenden Pflanzenchemie. IX. Zur Chemie der Binden I. 
(VIII. yorst. Bef.). 1. F e ld a h o rn  (Acer campestre L.). Aus dem PAe.-Auszug 
wurden Cerylalkohol u. Phytosterin isoliert; im Yerseifbaren wurdo eine Saure mit 
mehr ais 18 C-Atomen (SZ, 180) gefunden, dereń JZ. 105,6 jedoch auf Linolensauren 
deutet, sowie wahrscheinlich Arachinstiure, F. 75°; im sauren Filtrat sind Glycerin, 
Phosphoraaure, Cholin. — Im A.-Auszug iat wahrscheinlich ein Isomeres (F. 75°) 
des bekannten Octadecylalkohoh. — Phlobaphene (I) u. Gerbstoffe (II) sind reichlich
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yorhanden; die ermittelten Fortneln C,sH300 10 (I) bez w. Cj0H!4O10 (II) zeigeu, daB 
in diesem Falle die Phlobaphene keine Oiydationsprodd. der Gerbstoffe flein konnen. 
Naeb Hydrolyae der Gerbstoffe erbielt man Glucosazon, P. 204°. — Invert zucker, 
Cholin, Pentosen (keine Glucose, Mannose oder Galaktose) sowie Allantoin wurden 
gefunden. — 2. H ase ł. (Corylus Avellana L.). Im PAe.-AuBzug ist Stearinsaure. 
Ferner wurde ein cerinartiger Korper gefunden, fiir den der Name Corylol yor- 
geschlagen wird; Nadeln aus A., F. 240° unter Zers., deutliebe Cholestolrk.; Acetyl- 
prod. aus A. Blattchen, F. 102°; Benzoylderiy. Blattchen, F. 136°. Im PAe.-Auszug 
wurde noch ein Wachsalkohol gefunden: Blattchen aus PAe. F. 75°, keine Chole
stolrk., wahiseheinlieh ident. mit dem bei Feldahorn besehriebenen Octadecyl- 
alkohol. — Im A.-AuBzug Harzsauren F. 272° u. ein Alkohol, F. 254°, der Coryl- 
resinol genannt wird; Acetylderi?.: Nadeln aus A., F. 215°. — Phlobaphene, Gerb
stoffe u. Invertzucker Bind reichlich yorhanden. — Priifung auf Basen negatiy. — 
Im W.-Ausiug Pentoien neben wenig Galaktose u. Glucose. — 3. G ra u e rle  
(Alnus iocana L ) P A e.-A u szu g . Wenig ungesatt. Fettsiiuren, wenig Glycerin, 
viel PhosphorsSuro. Ferner wurde gefunden ein cerinahnlicher Korper, der Alnulin 
genannt wird: flach prismat. Krystalle aus h. A., F. 261° (Zers.), ził. in PAe., 
CHC)3, Bzl.; wl. in A., CHaOH, A., Aceton; Cholestolrk. zweifelhaft, HeaBe-Sal- 
kowekische Rk. schwach, opt. inaktiy, addiert Br (P. 210°j; Benzolderiy. konnte 
nicht erhalten werden; Acetylprod. F. 237°, yielleicht Ca6Ht9COOCHa. Alniresinol, 
ein Harzalkohol, in A. usw. leichter 1. ais Alnulin, F. 179°, Mol.-Gew. 514 ent- 
spreehend C,jH68 03; Acetylderiy., Nadeln, F. 258°, 11. in A. — Bei fraktionierter 
Krystallisation von Alniresinol wurden breite Nadeln, F. 210° erhalten, die mit 
Vorbehalt ais CałHaoOa augesehen werden. — Im A.-Auszug Harzsauren u. -korper.
— Phlobaphene, Gerbstoffe, Invertzucker mit uberwiegend Glucose, Pentosen, Galaktose, 
keine Alkaloide u. Abbauprodukte von EiweiB wurden gefunden. (Monatshefte f. 
Chemio 44. 261—77.) A. R. F. H essje.

Jo se f E inleger, Jo lan th a  F ischer und Ju liu s  Z ellner, Zur Chemie hetero- 
tropher Phanerogamen. IV. (III. vgl. Z e l l n e r , Monatshefte f. Chemie 40. 311;
C. 1920. I. 226). 1. Die Arbeit soli den Beweis bringen fiir die yon Ze l l n e r  (1. c.) 
ausgesprochene Vermutung, daB bei griinen Parasiten ebenso wie bei chlorophyll- 
armen phanerogamen Schmarotzern u. Pilzen (vgl. H a s e n Oh b l  u. Z e l l n e r , Monats
hefte f. Chemie 43. 21; C. 1922. III. 1059) infolge Anreicherung wasserloBlicher 
Mineralstoffe die ParaBiten hoheren oamot. Druck zeigen ais die Wirtspflanzen. Bei 
Analyse des Holzes yon Parasit u. Nahrbaum [ Vitcum album (Mistel) auf Populus 
alba (Pappel) u. bei Loranthus europaeus auf Quircus pedunculata (Eiche)] erhalten 
Vff. folgende Zahlen (in °/o der Trockensubstanz) fiir die osmot. wrrksameu 
Substanzen:

Holz yon In h. W.
1. Stoffe

Losliche
Mineral

stoffe
Freie
Sfiuren

R eduz.
Zucker

Loslicho
N-Verbb.

HsO im
lebenden
Materiał

ViECum . . . . 25,57 1,74 1,15 0,30 ___ 42,96
Populus . . . . 9,07 0,54 0,58 0,78 •-- 31,60
Loranthus. . . . 14,16 0,97 0.37 1,14 0,23 30,28
Quereus . . . . 7,68 0,39 0,26 3,24 0,05 28,00

Obereinstimmend mit den Verbfiltnissen bei nichtgriinen Parasiten sind die in 
W. 1. Stoffe u. Na-Verbb., sowie die Sauren im Parasiten in groBerer Menge ais 
im W irt, die reduzierenden Zucker in geringer Menge yorhanden. — Enzyme 
spielen bei phanerogamen Parasiten eiue untergeordnete Rolle. Bei Viscam wurde 
keine Ainylase u. Salicinaśe, bei Loranthus keine Amylase, yielleicht Amygdalase
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u. eine betriichtliche Menge Saccharase gefunden: bei beiden Parasiten wurde eiuo 
Oxydase gefunden.

2. Chem. U n te rs . d er b e id e n  P a ra s i te n . Viscum album L . a) V ege- 
ta tiv e  O rgane. PAe.-Auszug enthiilt noben 43,9°/0 Nichtfett, die hauptsaehlich 
Harretoffe B in d , einen wachsartigen Stoff (P. 55—60°) u. Fettsśiuren, w ahrB cheinlich  
ÓI-, Linol- u. Palmitinsaure. — Aus dem A.-Auezug erhielten Vff. einen amorphcn 
Harzkorper, Zersetzungspunkt 245°, u. einem kryst. Harzalkohol; dieser wurde 
auch aus dem in W. unl. Tell des A.-AuszugeB erhalten: Viscircsinol, C1SH,S0 S, 
Nadeln aus h. A., braunt sich bei 250’, zersetzt sieh bei 274—276°, Mol.-Gew. 243. 
[a] => 4"48,67°, Rotfiubung mit EsBigsiiureanhydrid u. konz. H ,S04, addiert 2 J. — 
In dem in W. 1. Teil des A.-Auszuges waren keine Saponinę, dagegen Glucose u. 
Cholin. Die Base C8HUN (L ep e in ce , C. r. d. l’Acad. dea aciencea 145. 940. [1907]) 
wurde nicht gefunden. Im W.-Auszug ist ein pektinartiges Kohlenhydrat. — 
b) B eeren . Im PAe.-Auazug wurde ein Wachsalkohol, P. 71°, Viscin (siehe bei 
Loranthua) u. Palmitinsaure gefunden. — Phlobaphene Bind nicht yorhanden. — 
Ferner wurden gefunden Invertzucker, wenig Cholin, ein pektinartiges Kohlenhydrat. 
Die extrahierten Beerenschalen sind niebt klebrig, achwerer hydrolysierbar ais 
Pektin, geben bei Hydrolyae Glucose, Galaktose u. Pentosen.

Loranthus europaeus L. a) B liitte r . PAe.-Auszug enthalt 49,37% Unveraeif- 
barea, Ólsaure, Palmitinsaure u. mehrfach uogesattigte Sauren, Glycerin, auffallend 
viel Phosphorsaure. Im Uuyeraeifbaren ist Loranthylalkohol, C,4HS(10 , aus A.
F. 71—72°, 1. in PAe., A., Benzol, Essigeater, Aceton, Phenol, Mol.-Gew. 350, 
Acttylderiv., Blattchen aus A., F. 57—58°, Benzoylderiv., F. 56—57° u. ein Paraffin 
Ci0H6,, Blattchen, F. 65°. Ferner wurden gefunden Phlobaphene (ea wird eine 
Tabelle der Rkk. gegeben), ein Protocatechusaure liefernder Gerbsłoff, kleine 
Mengen Cholin, Inyertiućker, ein pektinartigea Kohlenhydrat, keine Glucoside oder 
Alkaloide. Da3 reichliche Vork. von Gerbstoffen im Gegenuatz zu yiecum ist bei 
der Verwandtsebaft der Pflanzen auffallig. — b) B eeren . Im PAe.-Auszug iat 
wahrBcheinlich Oetylalkohol u. das Viscin yon R ein sc h  (C. 1861. 148), das besaer 
den Namen Viscirescn erhalt. Ea ist ein in PAe., A., Eiaesaig, Benzol, CHC1„ 
Aceton 11. amorpher Hartkorpcr, F. 65—66°, [a] =  -(-14,5°. Die mogliche Formel 
ist (C10H18O)x. Acetylpiod. F. 70—72° hat keine deutliehe Hansrk. Bei trockener 
Deat. erh&lt man ala Hauptteil eine hellgelbe Fi. (Kp. 170°), u. einen ger. Riickstand. 
Die uber das Na-Salz goreinigte SSure ist reinweiB, F. 49—50°; die Menge reichte 
nicht zur Analyse; die Substanz ist ident. mit der aua Viscum erhaltenen. — Das 
Viscautschin von R einsch  (1. c.) ist fraglich. — Ferner wurden gefunden Gerbstoffe, 
reichlich Inverteucker, Cholin, pektinartiges Kohlenhydrat, keine Phlobaphene. — 
In den Hydrolysenprodd. des Celluloaeschleimes konnte nur Glucote u. nicht 
Galaktose u. Pentosen nacbgewiesen werden; der Schleim enthalt also im Gegen- 
satz zu dem vom Viscum keine Pektiukomponente. (Monatshefte f. Chemie 44. 
277—95.) A. R, F. H esse .

E s. P flan zen p h y s io lo g ie . B a k te rio lo g ie .
A. M alge, Dic verschiedenen Stadien der StarkeTcondensation, (Vgl. C. r. soc. 

de biologie 90. 685; C. 1924. I. 2784.) Bei der B. yon Starkę in auf Zuckerlsgg. 
keimenden Samen von Bohnen oder Lupinen kann man durch J-K J nachweisen, 
daB bsi der Synthese dicselben Stadien durchlaufen werden wie boi der Hydrolyae 
der StSrke; diese Stadien konnen in ein u. derselben Zelle nachgewiesen werden. 
Der Umstand, daB gewisse Plastiden mit J-K J dauernd rot gefarbt bleiben, deutet 
darauf, daB diesea Stadium einen gewissen Stabilitatsiuatand darstellt, in dem 
manche Starkekorner yerharren; dieae Erscheinung fuhrt auch zu der Vermutung, 
daB zur yollstandigen Starkekondensation wahraeheinlieh mehrere Katalyaatoren er- 
forderlich sind. (C. r. d. l'Acad. des sciences 178. 1998—2000.) H aberland .
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P. F rsund ler, Vtranderwng des Jods lei L . flexicaulis in der Zeit der jahr- 
lićhen Śćhfffttinge; Eolle der itipo-frondalen Zone. (Vgl. C. r. d. l’Acad. des sciences 
178. 515; C. 1924. I. 1938.) Es wird gezeigt, daB die Faktoren, die den J-Gehalt 
der Laminarieu beeinflussen, die gleichen sind, die bei den diastat. Rkk. eine 
wesentiiche Rolle spielen. (C. r. d. l’Acad. des sciences 178. 1625—28.) Sp i e g e l .

H enrik  Lundeg&rdh, Der Einflufl der Waseersto/fionenkonzentration in Gegen- 
wart von Salzen auf das Wachstum von GtbbereUa Saubinetii. Die Ggw. von 
Salren ist yon groBera Einflufl auf die Widerstandafabigkeit des Pilzes gegen hohere 
[H']. (Biochem. ZtEchr. 146. 564—72. Hallanda Vadero [Schweden].) WOLFF.

J. M. Brannon, Einflup von Glucote und Fructose auf das Wachstum von 
Pilzen. (Ygl. BotaD. gaz. 75. 370; C. 1924. I. 1548.) Die in der Literatur ver- 
tretene AnBicht, daB Glucose in ereter Linio bei der Atmung yerbraucht werde, 
Fructose der Gewebebildung diene, findet in den Versuchsergebnissen des Yfs. 
kcine Stiitze. In einigen Fallen schienen fUr Aspergillus u. Penictllium die Ver- 
baltnisse der Entw. bei Fructose etwas gunstiger zu liegen, sonat ergaben sich 
keine besonderen Unterschiede. (Botan. gaz. 76. 257—73.1923; Ber. ges. Pbysiol. 24. 
335—36. 1924. Ref. W a l t e r .) Sp ie g e l .

Otto W arburg und Tsnnao Uyesugi, Ober die Blaćkmansćhe Reaktion. (Ygl. 
W a r b u r g , Biochem, Ztschr. 103. 188; C. 1920. III. 15.) Die Rk. wird durch 
HCN  gehemmt. Im Verh. der Peroxydspaltung u. der genannten Rk. gegenuber 
Narcoiicis (Methyl-, Athyl-, P ro p y li-S u ty l- , i-Amyl- u. Phenylurethan) besteht 
weitgehende Obereinstimmung. (Biochem. Ztschr. 146. 486—92.) W o i f f .

Jeh ie l Dayldson und Edgar X. W herry, Durch wachsende Samlinge in Saure- 
losungen heruorgerufene Anderungen in der Wasierstoffionenkonzentration. Weizen- 
samlinge wurden in Lsgg. yon HCi, UNO,, H3P 0 4, ILCOjH, CH3>C0,H, (CO,H)s, 
(CHj-COjH),, C9H5'COsH u. Phthalsaure zum Wachsen gebracht. Von den an
organ. Sauren lieBen HN03 in fiuhem Wachatumsstadium u. H3P 0 4 in spaterem 
die groBten Anderungen der Rk. erkennen, diese Anderungen diirften also mehr 
der Absorption ais der Neutralisation ^zuzuechreiben sein. Vorheriges Wachstum 
der Versuchsohjekte in an siiurebildenden Elementen armen Nahrlsgg. yerminderte 
ihre Fahigkeit, die Aciditat saurer Lsgg. herahzusetzen, offenbar durch Erzeugung 
funktioneller Storungen. In Lagg. der organ. Sauren wurden die groBten Ande
rungen der Rk. festgestelit, die aber yielleicht teilweise oder ganz mikrobiolog. 
Tatigkeit zuz.uschreiben sind. (Journ. Franklin Inst. 197. 839—40. U. S. Bureau 
of Chem.) Sp ie g e l .

N. Cholodny, Uber Protoplatmavcranderungen bei Plasmolyse. (Vgl. Beih. z.
Bot. Zentralblatt 39. I. 231; C. 1924. I. 1049.) Bei Plasmolyse erfahrt die ober- 
flachlicbe Plasmaschicht mehr oder weniger betraehtiiche kolloidchem. Veriinde- 
rungen. Nichtelektrolyte ach einen nur wasserentziehend u. yerdichtend zu wirken, 
Elektrolyte auBerdem die Vi8Cositat zu yergrofiern. Dieser Unterschied der Wrkg. 
lieB aich bei einigen- Pfłsnzenzellen (Knoepensehuppen yon Sydrocharis morsus 
ratiac, Epidermisieilen der Innenseite der Zwiehelschuppen yon Allium Cepa) schon 
durch mkr. Beobachtung feststellen, die bei anderen Objekten bioher keine sichere 
Unterscheidung zulieB. Die YergroBerung der Viscositat resultiert aus der Wechscl- 
wrkg. zwischen den Kationen der Salze u. der negatiy geladenen dispersen Phase 
des Protoplasmas. Sie wird in einigen Fallen durch ZuBatz irgendwelcher mehr- 
wertiger Anionen aufgehoben. — Beobachtungen iiber die Plasmolyse lassen den 
physikal.-chem. Zustand dea Protoplasmas annahernd beurteilen. Die Viscositat 
scheint am groBten bei einigen LandgewSchsen, am geringaten bei einigen WaBaer- 
pflanzen zu sein, im iibrigen fiir jede Zelle unter n. Yerhaltnissen eine charakterist., 
ungefShr konstantę GroBe zu haben. (Biochem. Ztschr. 147. 22—29. Kiew, Uniy.) Sp.
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R. Nlnomiya, Der Einflufi von AntikOrpern und Komplement auf biologische 
Funktionen von Bakterien. 1. Der Einflu/3 spezifischer Ambozeptoren mit und ohne 
Komplement zusatz auf das Leuchtuermdgen von Leuchtbakterien. Zusatz geringer 
Mengen yon aktivem oder inaktivem Normalserum yerBiarkt die Phosphoreseenz von 
Leuchtbakterien wesentlich, wahrscheinlich durch Verbesserung des N&hrbodena. 
Dagegen hemmt inaktives Immunserum (vom Kanincheu gewonnen) das Leucht- 
vermogen um so starker, je hoher die Konz. daran ist. Dies ist wahrscheinlich 
begriindet durch die Agglutination, welche die JDbeiflache verkleinert u. den fur 
das Leuchten erforderlichen Zutritt yon Luft zu den einzelnen Bakterien erachwert. 
Weitere Beeintrachtigung erfabrt das Leuchten, wenn auflcr Immunserum noch 
Komplement zugesetzt wird. Hier wird eiue schadigende Wrkg. auf die Bakterien 
ais Ursache anzunehmen Bein. (Ztschr. f. ImmuDitatsforsch. u. exper. Therapie 39. 
498—512. Greifswald, Univ.) S p ie g e l .

H. Sold, Ein neues Yerfahrcn zur Isolicrung von Bakteriensporen aus Bakterien- 
gemischen. Versetzt man eine Aufachwemmung eines Bakteriengemisches, das sich 
aus sporenlialtigen u. nicht sporenhaltigen Bikterienarten zusammensetzt, bis zur 
Sattigung mit Harnstoff, laBt dann das Gemisch 5—10 Min. laDg im Waeserbade 
hei 37° oder 1/i Stde. im Brutschrank bei 37° oder 2—4 Stdn. lang bai Zimmer- 
temp. stehen, bo erhalt man nach Verimpfang des Materials auf Agar lediglich ein 
Wachstum voa sporenhaltigen Baktecienarten. Das Verf. ist demnach geeignet zur 
Isolierung yon SporeD, wie Milzbrandsporen, aus Bakteriengemiscben. (Zentralblatt 
f. Bakter. u. Parasitenk. I. Abt. 91. 350—51. Marburg a. L , Inst. f. experim. 
Therap.) F b a n k .

Josó Carra, Die Aminosauren in Beziehung zur Earbstoffbildung des Bacillus 
pyocyaneus. Ober die Ergebnisse, soweit sie der Oberschrift entsprechen, ist bereits 
an aaderer Stelle (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. I. Abt. 91. 154; C. 1923.
III. 1550) beiichtet. — Pyocyanin entsteht ala Leukobase, erst an Luft zum Farb- 
stoff oxydicrt, ist ein Anthracendeiiy. der Formel CI4Hu ON2> wirkt auf Tiere nicht 
krankmachend, Pyoxanthin bildet sich aus dem Cyanin langsam bei diffusem 
Lichte in Chlf.-Lsg. (unter Einw. von freiwerdendem Cl). Mit Pepton u. Gelatine 
ais N-Quelle bildet sich lediglich Cyanin, bei Ggw. von EiweiB auch FluoreBCein. 
Manche Zuckerarten hindern durch die entstehende Saure die B. des Cyanins, auch 
Glycerin wirkt darauf ucgunstig. In Mischkulturcn mit Styptokokken u. Milzbrand 
sowie in Ggw. von Antiserum wird kein Pigment gebildet. (Biochim. e terap. 
sperim. 10. 419—26. 1923. Modena, Uniy.; Ber. ges. Physiol. 24. 397. Ref. Se l ig - 
m a n n .) Sp ie g e l .

0. T. Avery und H. J . M organ, Einflufi einer kiinstlichen Peroxydate auf 
das Wachstum anaerober Bacillen. Steriles unerhitztes Pflanzengewebe (Kartoffel) 
kann far daB Wachstum hamoglobinophiler Keime daB Blut eraetzen u. in Bouillon 
aerobes Wachstum verschiedener anaerober Bacillen ermoglichen, Vff. betrachten 
diese Wrkgg. unter dem Gesichtspunkte der B. u. Zerstorung yon Peroiyd. Auf 
die B. von solchcm u. die Unfahigkeit, es bei Mangel yon Perosydase u, Katalaae 
zu zerstoren (vgl. Journ. Exp. Med. 39. 275; C. 1924. I. 2160), iat vielleicht das 
Unvermogen der Anaerobier zu Wachstum bei Luftzutritt zuriickzufiihren. Es 
muli ten dann kunstliche Peroxydasen gleiche Wrkg. wie Pflanzengewebe ausiłben. 
Mit FeSOt direkt konnte der Vers. nicht gemacht werden, weil es in der Bouillon 
gefallt wurde. Ea wurde deshalb eine kiinstliche Laccase nach D o n y -H e n n a u l t  
durch F&llung einer Lsg. von FeSO* u. Gummi arabicum mit A. hergeBtellt, und 
diese, in W. 1., durch Bouillon nicht gefallt, zeigte in der Tat die erwartete Eigen- 
schaft. (Proc. of the soc. f. exp. biol. and med. 21. 59—60. 1923. New York, 
R o c k e f e l l e r  Inst. f. med. rea.; Ber. ges. Physiol. 24. 492. 1924. Ref. Se l ig - 
m a n n .) Sp ie g e l .
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M. M olliard, M n fiu fi der mineralischen Zusammensetzung des Nahrmediums auf 
die Struktur von Sterigmatocystis nigra. (Vgl. C. r. d. 1’Acad. des scieneeB 178. 
161; C. 1924. I. 1813.) Mit den fiiiher beschriebenen Anderungen chem. Natur 
infolge VeranderuDg in d tr  Zna. der Nahrfl. andert sich auch das Wacbstum u. 
das AuBsehen des Mycels. Bei Verwendung yon Chloridcn des Mg, Fe u. Zn an 
Stelle der Sulfate ist daa Wachstum sehr verlangsamt; eB bildet sich etwas Citronen- 
saure, u. im Gegensatze zum n . Verhalfnis wird yon den Komponenten des zu- 
gcsetsten Rohrzuckers die Lavulose am schnellsten yerbraucht. Das Mycel bildet 
dann eine sebr dichte M. von scbleimiger Konsistenz. Unterdriickung des K in 
Niihrfl. fiihrt zu weitgehender Ver»nderung dei Mycelfaden u., ebenso wie Zusatz 
von Saure, zu B. von Rieaenzellen u. Sterililat. Wabrachcinlich iet auch bei der 
Saurowrkg. die Entzieliung yon K aus dem Organismus die eigontliehe Uraacbe 
dieser Ver8nderungen. (C. r. d. 1’Acad. des aciences 178. 1865—67.) Sp i e g e l .

M. M olliard, Einflufi der Natur der Zucker auf die Bildung organisćher Sauren 
durch Sterigmatocystis r.igra im aus dem Gleichgcwicht gelraćhten Medium. (Vgl.
C. r. d. l’Acad. des sciencea 178. 161; C. 1924. I. 1813.) Gibt man zur Nahrfl. 
bei konstantem Glucosegehalt wechaelnde Mengen LSyulose, so wachBt die Menge 
der gebildeten Gluconsaurc mit dem Gehalte an letzterer, bis dieser den an Glucose 
erreicht. Die Aechenbestandteile der yerwendeten Zuckerpraparate spielen dabei 
keine Rolle. — Von anderen Zuckern lieferte nur Maltosc eine merkliche Menge Saure, 
anacheinend Gluconsaure, Liiyulose wirkte hier nicht steigernd. Lactose, Galaktose, 
Araiinosc, Baffinosc fiihrten nicht zur B. von Siiure. — Auch fur B. von Oxal-
u. Citronensaure ist Saccharose das geeignetstc Materiał. (C. r. soc. dc biologie 90. 
1395-97.) , Sp ie g e l .

J. Snpniewski, Der Stoffwechsel der cyćliechcn Yerlindungen lei Bacillus pyo- 
cyaneus. (Vgl. C. r. soc. de biologie 89. 1379; C. 1924. I. 1679.) Untersucht 
wurden Bemol, Phenol, Toluol, Benzoesaure, Pher.ylessigsaure, Mandelsdure, o- 
Phthalsaure, Salicylsaure, Salicylin, Anilin, o-Diamirtolcnzol, Sulfanilsawe, l-Tyrosin,
l-Tryptophan, Indol, Anthranilsaure, m- u. p-Amidóbcnzoaaure. Die Mehrzahl der 
Benzolderiyy. wird vom Bacillus pyocyaneua nicht abgebaut; er yermag nur die 
aliphat. Kette zu zerstoren. Die Aminobenzolyerbb. Bind fiir ihn aehr schlechte 
N-Quellen. Salicylin wird gespalten, die Glucoae zerstort, das Saligenin in Salicyl- 
FŚiure umgewaudelt. Tyrosin wird weitgehend abgebaut, Typlophan bis zu (NH4\C 0 8, 
wobei aus Indol anacheinend Anthranilsaure entsteht. Aua dem Indol entsteht sehr 
langsam (NH4)sCOa, ebenso aus Anthranilsaure, wahrend m- u. p-Aminobenzoesiiure 
nicht zera. werden u. ebensowenig wie o- u. m-Aminozimtsćiure ais C- oder N-Quelle 
dienen konnen. Die zykl. wie die aliphat. AminosSuren werden abgebaut, wobei 
zuerst die COOH-Gruppe zerstort wird u. NH3 entsteht. (Biochem. Ztschr. 146. 
522—35. Warschau, Inst. f. Serumforscbg.) WOLFF.

a .  Braun, A. Stam atelakis, Seigo Kondo und R. Goldschmidt, Der Vtr- 
wendungsstoffwechsel saurefester Baktcrien. II. Mitteilung: Der Verioendungsstoff- 
wechel der Kaltlliitertulcrkellacillen {Blindschleichentulerkelbacillus und SćhildkrSten- 
tulerkelbacillus Friedman w.) (I. ygl. Biochem. Ztschr. 145. 381; C. 1924. I. 2922.) 
Ameisensaure ais C -Q uello  wird nicht yerwertet, wohl aber Essigsaure, Propion- 
saure u. Buttersdure; Osalsaure u. auch meist Mtlchsaure nicht. Bernstcinsaure, 
Apftlsaure u. Citronensaure werden ausgenutzt, Weinsaure nicht. CBsOH, A., 
Amylalkohol u. Mannit werden nicht yerwertet, wohl aber Glyccrin u. Glucose, aber 
nicht Lactose, Maltose, Saccharose. N H $ ist eine gute N -Q u e lle , auch K N 0 3, 
NaNO,, nicht Glykokoll, Asparagin, asparaginsaures Na, Tyrosin, wohl aber Ala
nin u. glutaminsauros N a ; l-Leucin nur miihsam. Die erstgenannten unyerwerteten 
Verbb. werden aber in Ggw. von Na-Acctat yerwandt. MgSOt begiinstigt das 
Wachstum. Der Yerwendungsstoffwechsel der Kaltbliitertuberkelbacillen iet also
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enger ais der der Saprophyten. (Biochem. 146. 573—81. Frankfurt a. M. 
Uniy.) W o l f f .

Ludw ig B ogendorfer, Hemmungsstoffe aus Bakterien m d  ihren Kultursub- 
straten. Mit Iłuckeicht auf das d’Hereliesehe Phanomen schien es erforderlicb, von 
neuem zu priifen, ob davon unabhiingig in den Bakterienkulturen besondere hemmcnde 
Stoffe gebildet werden. Vf. konnte dies fiir alle unterauchten Bakterien in fl. NBhr- 
boden boBtatigen. Die betreffenden Stoffo finden aich Btets, wenn die Kulturen 
raehrere Tage alt sind. Sie wirken gegen die eigene Art u. gegen fremde, geheu 
dureh Ton- u. Membranfilter yon nicht bu geringer Porenweite, werden durch 
Tempp. uber 60° geachadigt, durch A., A., Aceton u. Bsl. extrahicrt. Sie werden 
daher za den Lipoiden zu rechnen sein, falls sie nicht solchen lediglich fest an- 
haften. Extraktion yon Bakterieuzelleu liefert Hemmungsstoffe der gleichen Art. 
(Ztschr. f. d. gea. exp. Medizin 41. 620—36.) S p ie g e l ,

Ludwig Bogendorfer, Uber Bakterioitanine, lipoidartige, bdkterienhemmende 
Stoffe im Dunndarmsaft und in den Dilnndarmepithelien. Hemmungaatoffo yon der 
Art der in Bakterienkulturen gebildeten oder aus Bakterien extrahierbaren (ygl. 
vorat Eef.) finden sich nicht in den Lipoidextrakten von Korperzellen, wohl aber 
in geringer Menge in menschlichen Faeces, reichlich im Diinndarmsaft. Auch aus 
der Schleimhaut des Diiundarms, nicht aber aua derjenigen anderer Darmabschnitte 
lassen aich solche Stoffe, fiir die der Name Bakteriostanine yorgesehlagen wird, 
durch Eitraktion mit A. oder A. gewinnen, u. auf ihre Ggw. wird hauptsachlich 
die relatiye Keimarmut des Diiundarms zuriickgefuhrt. Iat die DUnndarroftora 
patholog. reich, ao werden im Diinndarmsaft keine Hemmungsstoffe gefunden, 
ebenaowenig darin u. in der Diinndarmsehleimhaut nach Verabreichung yon Mitteln, 
welche diese schadigen. Vergleiche zwischen den Bakteriostaninen u. den bisher- 
bekannten Antikorpern lassen sich nicht ziehen. (Ztachr. f. d. gea. exp. Medizin 41. 
037—53. Wttrzburg, Med. Klin.) S p ie g e l .

Dombray und Y laicoyitch, Baktericides Vermógen des Lauchs (Allium sati- 
vum). Ein Praparat, das 40% A. u. 9% Alliumessenz enthalt (yon Dr. C o ie b e ), 
zeigte starkere baktericide Kraft gegenuber yerachiedenen Bakterien, ais dem 
Gehaito an A. entspricht. (C. r. soc. de biologie 90. 1428—29. Nancy, Fac. 
de mćd.) Sp ie g e l .

Yoshio Y asaki, Wirjkung und Neubildmg des d'Herelleschen Agens tw ihren 
Beziehungen zu vitalen Vorgdvgen in der BakterienzeUe. {Untersuchungen iiber 
Bakteriophagen. I.) Wrkg. u. Neubildung dea Lysats erfolgen nur bei gunatigen 
Ernahrungebedingungen der zugehorigen Bakterien, sind offenbar an gesteigerte 
Lebenstatigkeit derselben eng gebunden. Viellcicht werden Stoffwechselyorgange 
der Bakterien durch das lyt. Agena eo beeinfluBt, daB sie einerseita zu einer Auflsg. 
der Zelle, andererseits zur Noubildung des wirkeamen Prinzips fiihren. (Ztschr. f. 
Hyg. u. Infekt.-Krankh. 102. 526 —39.) Sp ie g e l .

0. Olsen und Yoshio Y asaki, Das Verhalt en des lyiitchen Agens d’Herelles 
bei der Dcstillation und in Durchliiftungsversuchcn. (TJntersućhungen Uber Bakterio
phagen. II.) (I. ygl. yorst. Ref.) Yff. halten ihre Angabe, daB unter den yon ihnen 
gewahlten Bedingungen (ygl. Klin. Wchschr. 3. 278; C. 1924. I. 1811) eine wahre 
Verfluchtigung yon Łysin stattfinde, aufrecht. Sie halten fiir móglicb, daB auch an 
sich nicht fluchtige Korper in feinater Zerteilung Eigenschaften annehmen, dio sie 
den fliichtigen nahebringen. Wenn dies bei anderen Stoffen bisher nicht featgeatellt 
Bei, so sci die besondere Feinheit des Nachweiaes yon Łysin in Rucksicht zu zieben. 
(Ztschr. f. Hyg. u. Infekt.-Krankh. 102. 540—53.) Sp ie g e l .

Yoshio Y asaki, Die Abhangigkeit der Eigenschaften des hjtischen Agens 
d' Ecrelhs von der Verdiinnung und vom Medium. (Untersuchungen iiber Bakterio
phagen. III.) (II. ygl. yorat. Ref.) In starken was. Yerduunungen (wsa. Lag. des



684 E3. P f l a n z e n p h y s i o l o g ie .  B a k t e r i o l o g i e . 1924. II.

Nd. aua Lyeatbouillonkullur durch A., direkten atarken VerdiinnuDgen der Lysat- 
bouillon, Vakuumdest. yon solcher) zeigt sich das ]yt. Agena leicht adsorbierbar u. 
zeraetzlich unter Bedingungen, bei denen das mit Nahibouillon verd. keine oder 
nur geringe Yeranderungen erleidet. Der Unteracbied wird so erklart, daB gegen- 
iiber der Adsorptionawrkg. yon Kaolin oder Berkefeldkerzen, ferner gegenuber den 
Einfliiaaen, die bei Eindampfen, Trocknen, Dest. u. Erwarmen zu Scbwund der 
LyB atw rkg. fiihren konnen, Bestandteile der Nahrbouillon, des Fieischwaaaers u. 
PeplonwaBsers schiitiende, yielleicht auch bindende Wrkg. auf das lyt. Agens be- 
sitzen. (Ztschr. f. Hyg. u. Infekt-Krankh. 102. 554—67. Berlin, Uniy.) Sp ie g e l .

Paul Hauduroy, Wirkung der Gelatine auf das d’Hcrcllesche Phanomen. Die 
hemmende Wrkg. der Gelatine diirfte lediglich ihrer groBen Viscositat zuzuschreiben 
sein. Agar, Gummi, auch WeiBei, in geniigender Menge dem PeptonwasBer zu- 
geaetzt, wirken gleichfalls hemmend. Der Grad der Wrkg. hangt, wie aich in 
Verss. mit WeiBei deutlieb zeigte, yon der Menge des Zusatzcs ab. Man erhalt 
■wieder die Eracheinungen der Lyae, wenn man die bakteriophagenbaltige Gelatine- 
kultur mit hinreichenden Mengen Peptonwasser yerd. (C. r. soc. de biologie 90. 
1463—64. Paris, Fac. de mćd.) S p ie g e l .

A. Distaso, ffber die cuprophilcn Mikrobtn. In Glyceiinagar oder koaguliertem 
Serum, denen einige Tropfen l% ig. CuSOt-Lsg. zugeaetzt waren, absorbierten 
Tuberkelbacillen des MenBchen, des Rindes, des Gefliigela Cu unter Blaufarbung 
der Kultur, nicht aber andere sSurebestandige Bacillen, Coli-, Typhus-, Paratyphua-, 
Diphtheriebacillen, Proteus, Stapbylo- u. Streptokokken, Microc. melitenuia. In fl. 
Niihiboden abaorbieren auch die cuprophilen Tuberkelbacillen kein Cu. Ihre Lebens- 
dauer u. pathogene Wrkg. wird durch die Absorption nicht beeinfluBt. (C. r. soc. 
de biologie 90. 1224—25.) Sp i e g e l .

Juliua Hirsch, Zur Biochemie des FiŁrto cholerae. Quantiłative Untcrsuchung 
des Nitratstofficiechsels. Die geB onderte Beat. yon Nitrat u. Nitrit nebaneinander 
wurde nach dem Verf. von S t r e c k e r  (Ber. Dtach. Chem. Ges. 51. 997; C. 1919.
II. 641) durchgefiibrt. Die Verss. ergaben, daB in Peptonwasserkulturen des Cholera- 
yibrioa Nitrate quantitatiy zu Nitriten reduziert werden, zunachst langsam, nach 
48 Stdn. mit fortaebreitender BeschleuniguDg. Umfang u. Yerlauf der Ked. aind 
unabhSD gig yon Einaaat u. initialem Wachstum der Yibrionen, die Eeaktiona- 
geschwindigkeit wacbat mit steigender Nitratkonz. (bis 0,3%). Der Nitrat-0 kann 
in der Kultur mangelnden Luft-O, nicht ersetzen. (Ztschr. f. Hyg. u. Infekt.-
Krankb. 102. 503—16. Berlin, Uniy.) Sp i e g e l .

E. G. Schmidt, W. H. Peterson und E. B. F red , Der Abbau der Pentoiane 
durch Schimmelpilze und andere Mikroorganitmen. (Vgl. Journ. Biol. Chem. 54. 
19; C. 1923. 111. 501.) Die Veras. wurden mit mehreren Aspergilluaarten, Peni- 
cillium glaucum, Khizopua nigricans u. einer Cunninghamella ausgefiibrt, indem 
der NabrlBg. fein gepulyerter Mais oder gepulyertes Boggenatroh nebat den Sporen 
zugeaetzt wurdo. Die Pilze konnten bei 28° im Mais innerbalb 100 Tagen ca. 
50°/o, im RoggenBtroh in 300 Tagen ca. 35% der Pentoaane zeraetzen. Im Mycel der 
Pilze finden aich Pentosane zu ca, 1 % , auch bei pentoaefreiein Nahrboden, sie 
konnen dem Pilz spater ala Kohlenhydratąuelle dienen. Bei Zucbtung auf xyloae- 
baltigem Nahrboden enthalten die Pilze mehr Pentoaane ais bei Zuehtung auf Rohr- 
zueker. — H olz (Erie, Pappel, Birke) fuhrte bei obiger VerauchsauordnuDg nicht 
zu W acbBtum  der Pilze. Es wurde in Boden bei 30° gehalten, worin nach 2 Monaten 
Gerste u. Rotklee ausgeaSt wurden. Dabei wurde schnelle Zerstorung der Pentoaane, 
in 6 Monaten zu ca. 60% featgeatellt; sie wurden leichter angegriffen ais Cellulose, 
Lignin u. andere Beatandteile. (Soil science 15. 479—88. 1923. Madison, Uniy. of 
Wisconain; Ber. geB. Phyaiol. 24. 395—98. 1924. Ref. D O b rie s .)  S p ie g e l .
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A. Fernbaoh und Sśbaatien N ico lau , Uber den Mnflup des Salpetersdure- 
ttickstoffs auf die Funktion der Hefe ais alkoholisches ferment. (Ygl. F e b n b a c h  
u. L a n z e n b e b g ,  C, r. d. 1’Acad. deB sciences 151. 726; C. 1911. I. 31.) Auch in 
auBer Zucker rein anorgan. Nalirlagg. zeigt KNOa starkę Begunatigung der Garung, 
beaonders wenn keine andere N-Quelle zugegen ist, u. beaondera, wenn alle anderen 
Salze fehlen. . (C. r. soc. de biologie 90. 1212—14.) S p ie g e l .

K4. Tlerchemie.
F ritz  Grassów, Beitrdge zur Kenntnis des Wdllfettes. Verseifung von Boh- 

wollfett mit V»‘n> alkoh. KOH ergab im Mittel: 35,63°/0 Alkohole, 58,99% Saurer, 
2,401/o Unl. Aus den Rohsauren wurde durch Extraktion mit PAe., Krystallisieren 
des PAe.-RuckBtandes aua A. -f- W ., nochmaliges Auskochen der wachsartigen 
Krystallmasse mit PAe., Cberfuhrung in den Athylester, Yerseifuug desaelben mit 
alkoh. LiOH u. Zera. dea Li-Saliea (unl. in W. u. organ. Losungsm.) reine Cerotin- 
saure gewonnen. Ihre Formel ist CS7HS40 ,  (nicht C!6H5J0,). Aua Aceton, F. 78°, 
SZ. 137,9, gesatt., opt. inakt. Die folgenden Deriw. wurden meist aua dem mit 
SOC1, erhalilichen Chlorid (aalbenaitig, F. 47°), daa aber nicht isoliert wird, in Ggw. 
von Pyridin dargestellt: Methylester, CJ8H680 ,. Nadelchen auB Essigsiiuremethyl- 
ester, F. 62° (korr.), VZ.' 133,1, 1). aufler in CH8OH, — Athylester, CS9Ht80,. Aus 
CHsOH, F. 59—60° (korr.), VZ. 128,4. — Anilid, CaaHt80N. Auch direkt aus der 
Saure oder den Estera mit Anilin erhaltlich. Blumenkohlartige Gebilde aus Eaaig- 
eater, Nadelbuschel aus CH,OH oder Aceton, F. 97° (korr.), U. — Phenylhydrazid. 
Mkr. Nadeln aua CH„OH, bei 61° vollig geachmolzen. — Menthylester, Ca7H79Os. 
Mkr. Blattchen aua Aceton, F. 43—44°, 11. auBer in CH,OH. — P/tenylester, CjjHjjOj. 
Blattchen aua Aceton, F. 59°, 11. — Cholesterinester, CS4H98Oa. Blattchen aus Esaig- 
ester, F. 63° nach Sintern bel 55°, 11. auBer in A., CHaOH, hygroskop. [«]D21 =
— 20,15°; —20,03° (in Acetylentetrachlorid). — Anhydrid, CB4H106O„. Aus Chlorid 
+  Saure -f- Pyridin in A. Nadelbuschel aus Aceton, F. 79°, 11. in Chlf., Eaaig- 
ester, wl. (im Gegensatz zur Saure) in A,, Aceton, PAe. — Amid, CSIHMON. Aus 
Eaaigester, F. 106°, 1. in Chlf., Bzl., CC14, wl. in A., EsBigeater, fast unl. in Aceton, 
Essigsauremethylester, CH,OH, A ., PAe. — Ein Yergleich dieser Cerotinsaure u. 
ihrer Deriw . mit der aus Bienenwachs isolierten ergab vollige Identitat beider, die 
von D a k m sta tte e  u. LirscHtłTZ angezweifelt worden war.

Die beim Verseifen des WollfetteB entBtehende unl. Substanz (obige 2,40°/o) 
wird am einfachsten isoliert, wenn man nach dem Verseifen mit verd. HaS04 neu- 
tralisiert, A, bis zur Lsg. der Fettaauren zusetzt u. die grauen Flocken absaugt. 
fieinigung aus C014 +  PAe. Blattchen aus Bzl., Pyridin, Easigeater, Nadelbuschel 
aus CC14, Chlf.,‘F. 102—104°, wl. in A., CHaOH, unL in A., gesatt. Iat identisch 
mit der von D a rm s ta t te r  u. L ifschO tz (Ber. Dtsch. Chem. Gea. 29.1474 [1896]) 
ais Lanocerinsaureanhydrid bezeichneten Verb. der Formel C8l)H580 8. Die uraprung- 
lich isoliette Subatanz stellt wahrscheinlich die Lanocerinsaure, C80H800 4, vor, eine 
Dioiysiiure, die beim Schmelzen in daa Anhydrid iibergeht. Letzteres besitzt noch 
Saurecbarakter (Anhydrisierung zwiachen den beiden OH-Gruppen). Beim Kochen 
der Saure mit verd. Sauren entsteht das echte Lacton, C80Ht8O3 (Anhydrisierung 
zwischen OH u. CO,H). Dieses (F. 88°) erhielt Vf. auch bei allen Yerss., das An
hydrid in andere Deriw . umzuwandeln. Ein K-Salz der Saure entsteht durch 
Einw. von schm. KOH auf das Lacton; 11. in W ., sonat unl. Aua seiner Lsg. 
fallen Sfiuren wieder daa Lacton aua. Durch doppelte Umsetzung bilden sich die 
anderen Salze. — tlber daa Ag-Salz wurden feiner erhalten: Lanocerinsauremethyl- 
ctter, C31H8S0 4. Aus Aceton, F. 79—80°, gelblich, 11. aufler in W. — Bemylestcr, 
C„H880 4. Aus Aceton, F. 80°, feinkoraig, hygroskop., unl. in W ., wl. in A., 
CH8OH, Aceton, sonat 11. — Lanocerinsaurebenzoesaurcanhydrid, CJ9HS7(OH)3CO*

VI. 2. 45
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0-G0CeHt . Mit C6H6C0C1. A ub Aceton, F. 76°, feinkornig, zl. oder 11. auBer in 
OH3OH. (Biochem. Ztschr. 148. 61—75. Kaiaer W ilhelm -Inst. f. Faserstoffchemie, 
Berlin-Dahlem.) Linbenbaum.

Fried rich  Holtz, Uber das Vorkommen des Agmatins lei niedercn Tieren. A ub 
der „Argininfraktion" yon Eitrakten des Riesenkicselschuammes, Oeodia gigai, 
konnte Yf. Agmatin isolieren; identifiziert ais Agmntinpikrat, C6HI4N4, 2 C,HsNs0 7, 
Zers. bei ea. 243—244° u. Agmatincliloraurat, C6H UN4, 2HAuC14; Arginin u. Kreatinin 
waien in dem BaBengemisch nicht vorhandcn. (Ztschr. f. Biologie 81. 65—67. Wurz- 
burg, Univ.) Habebt.and. •

D. Ackermann, F. Holtz und H. Eeinw ein, Uber das Aktinin. (Vgl. Ztschr. 
f. Biologie 80. 131; C. 1924. I. 784.) Die l. c. beschriebene aus der Seeanemone 
erhaltene Base Aktinin weiat eińe iiberraschende Abnlichkeit mit Stachydrin auf. 

"DieAnalysen des HAuCi4-, HsPtCle- u. HCl-Salzes stimmen mit den fUr Stachydrin 
berechneten Werten gut iibarein. Die Dampfe de3 HsPtCl6-Salzea roteten einen 
mit HC1 befeuchteten Fichtenspan, jedoch nicht so intensiy wie die des Stachydrin- 
Pt-Salzes; der F. des HCl-Salzea der neuen Base war 207°, der des Chloraurats 
unscharf bei ca. 169°, beide weichen yon den fiir die entsprechenden Stachydiin- 
salze angegobenen FF. ab. Gegen Alkaloidfallungsmittel (Phoephor wolfram saure 
Nd., GerbsSure kein Nd., alkoh. HgCI, - Lsg. u. Kaliumwismutjodidlsg. Ndd,, 
Kaliumpsrjodid Nd., der bei alkal. Ek. gel. wird, Pikrinsaure kein Nd., wenn 
Lsg. der Base nicht zu konz.) zeigte Aktinin dasselbe Verh. wie Stachydrin. Die 
Identitat des Aktinins mit Stachydrin ist hiernach sehr wahrscheinlich. (Ztschr. f. 
Biologie 81. 61—63. Wurzburg, Uniy.) H a b e b l a n d .

W. S. Saadikow und N. D. Zelinsky, Uber Produkte der katalytischen Spaltung 
von Gansefedern. Die Abhandlung erganzt die friihere (Biochem. Ztschr. 136. 241; 
C. 1923. III. 784) durch Anfuhrung der eiperimentellen Belege u. Bamtlicher Be- 
obachtuDgen bei einem Vers. in groBerem MaBstabe. Unter den frtther nicht auf- 
geklarten Diaminosauren scheint sich Diaminopimelinsaure zu befinden. In einem 
Nachtrage wird eine Veroffentlichung von A b d e r h a l d e n  (Ztschr. f, physiol. Ch. 
128. 119; C. 1923. III. 936), in der dieser zu ahnlichen Ergebnissen wie die Vff. 
kam, besprochen. (Biochem, Ztschr. 147. 30—69. Moskau, Uniy.) Sp ie g e l .

Fr. Holtz, F r. Kutscher und Fr. Ih ie lm an n , ffber das Yorkommen des Pftanzen- 
alkaloids Trigonellin in der Tierwelt. Aus Eitrakten dea Seeigels Arlatia pustulosa 
konnten Vff. durch Aufarbeiten nach der Methode von K utsch ek  (ZtBchr. f. Unters. 
Nahrgs.- u. GenuBmittel 11. 582 [1906]) aus der „Lysinfraktion" Trigonellin erhalten. 
Zur sicheren Identifizierung wurden folgende Verbb. dargeatellt: .  Trigonellinchlor- 
aurat, (C,H7NO,)HAuC14, auB konz. HC1, F. 195°. — Irregulares Chloraurat, 
(C,H,NOs)4, 3(HAuC14). — Trigondlinćhlorid, C,H,NO,,HCl. — Trigonellinplatinat, 
(CjHjNOjJjHjPtC^ u. BchlieBlich Trigonellin, C,H,NOj u. seine Ferrocyankalium- 
verb., rote Prismen. Das V. des Alkaloida im tier. Organismus, bo wie die Fest- 
Btellung yon Methylpyridylammoniumhydroiyd bei Krabben (ygl. A ckebm ann  u. 
K u t sc h er , Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 12. 687 [1907]) u. anderen 
Weichtieren deutet auf einen Abbau des Trigonellina unter Aufnahme yon HsO u. 
Abspaltung yon CO, zur Ammoniumyerb. (Ztschr. f. Biologie 81. 57—60. Marburg 
u. Wiirzburg, Uniyy.) H a b e k l a k d .

A. Jess, Zur vergleichtnden Chemie der Hornhaut und der Ledcrhayt des Auges. 
Wasserfrei enthalt Hornhaut (I) 15,71% N, Lederhaut (II) 17,43°/o- I  gibt bei Hydro- 
lyse mehr NHS- u. Melanin-N ais I I . An Heionbasen wurden in I  (bezw. II) ge
funden Hittidin 0,99 (0,78), Arginin 5,51 (2,90), Łysin  5,52 (11,56) %. (v. G k a e f e s  
Arcb. f. Ophth. 112. 489—94. 1923. GieBen, Uniy.; Bar. ges. Physiol. 24. 386. 1924. 
Bef. F e l ix .) S p ie g e l .
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E 6. T le rp h y s lo lo g ie .
Otfried 0. F e lln e r, Uber das Mormon (Geschlechtsstoff) der Placcnta und dat 

Corpus luteum, towie die Upoide des Gorpus luteum. Berichtigung zu dem Auf- 
satze yon S. F b a n k e l  u . M. F o n d a  (vgl. Biochem. Ztechr. 141. 379; C. 1924. I. 
2438). Prioritfitsreklamation bzgl. der Erkenntnia, daB der wirksame Korper in 
Corpus luteum u. Placenta ein Lipoid iat, der LoBlichkeitsyerhaltnisee u. der Identitat 
dieses Korpers aua beiden Organen. Nur die Loalichkeit in 75°/0ig. A., die Yf. zur 
Eeinignng am wirksamaten fand, haben F b a n k e l  u . H o n d a  nicht erwahnt. Das 
damit erzielte Prod. halt Vf. jedenfalla fur reiner ala das von den Genannten durch 
Yakuumdeat. gewonnene. (Biochem. Ztschr. 147. 185—86. Wien.) S p ie g e l .

Stanley R. B enedict und T. P. Nash jr ., Uber den Ammoniakgehalt des Blutes.
Vff. zeigen, daB die yon H e n k iq u e s  (ZtBchr. f. phyaiol. Ch. 130. 39; C. 1924. I.
65) ausgefuhrten Versa. nicht gegen, sondern fiir ihre Anaicht (Journ. Biol. Chem. 
51, 183; C. 1922. I. 1384) von der NHs -abspaltenden Kolie der Nieren sprechen. 
Die relatiy geringen Erhohungen des NH, - Gehaltea des Nierenyenenblutes werden 
auf eine mangelbafte Methodik zuruckgefuhrt. (Ztschr. f. physiol. Ch. 136. 130—33. 
New York City, U. S. A. Uni?.) G u g g e n h e im .

E sk il Kylln, Uber den Blutkalkspiegel bei der essentiellen Eypertonie. Vor- 
laufige Mitteilung. Der Blutkalkspiegel ist bei dieser Erkrankung erniedrigt. 
(Zentralblatt f. inn. Med. 45. 471—3. Eksjo [Schweden], Militarkrankenh.) W o l f f .

E dgar W ohllsch und K arl Pasohkls, E in direkler Nachweis der tpeiifischen 
Rolle des Kalks bei der Entstehung des Thrombins. (Mitteilungen uber Blut-
gerinnung Y II.) (V. ygl. W O h l is c h  u . P ie b it z , Ztschr. f. d. ges. eip. Medizin
27. 82; C. 1922. IV. 216.) Ausfuhrliche eiperimentelle Darlegungen zu den frfiheren 
kurzeń Mitteilungen (vgl. Klin. Wchschr. 2. 1930. 2319; C. 1923. III. 1649. 1924. 
I. 1220.) (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 40. 121—36.) W o l f f .

E dgar W ohllsch, Blutgerinnmg m d  BlutJcSrperchensenJcung ais Probleme der 
physikalischen Chemie des Fibrinogens. Ist die Stabilitat der Plasmaeiweifikorper 
eine Punkłion der Lage ihrcr isoelektrisćhen Punkte? (Mitteilungen uber Blutgerinnung 
VIII) (VII. ygl. yorat. Ref.) Die Stabilitat der PlaamaeiweiBkorper ist keine 
Funktion der Lage ihrer isoelektr. Punkte. Daa Fibrinogen bat nicht die Eigen- 
schaften eineB Alkalihydroeola, da ea einen isoelektr. Punkt bei pH =" 4,85 auf- 
weiat. Die Thrombingerinnung ist also kein reyersibler Vorgang. Fibrinogen u. 
Pibrin haben ihren isoelektr. Punkt nicht an dergelben Stelle; der des Fibrina liegt 
viel weiter nach dem Neutralen zu ala der dea Fibrinogena. Gegeniiber der Einw. 
yon Salzen weist das Fibrinogen keine abnormen Stabilitfitayerhaltniase auf. Ztlr 
Erklarung dea Phanomena der Blutkorperchenaenkung wird der Gedanke yon 
HOb e b  iiber die Entladung der Erythrocyten durch adsorbiertes PlasmaeiweiB an- 
erkannt u. weiterhin angenommen, daB das adBorbierte Fibrinogen an der Erythro- 
eytenoberflache eine Umwandlung im Sinne einer Denaturation mit dadurch be- 
dingter Yerlagerung aeines isoelektr. Punktea nach dem Neutralen zu erfahrt. 
(Ztechr. f. d. ges. exp, Medizin 40. 137—66.) W o l f f .

E dgar 'Wohllsch, Zur Theorie der Thrombinwirkmg. IX 1#Mitteilung. Ober 
Blutgerinnung. (VIII. vgl. yorst. Ref) Die Theae yon S tu b e b  u . S a n o  (Biochem. 
Ztachr. 134. 260; C. 1923. I. 709) u b e r  die Identitat des Thrombins wird abgelehnt. 
Daa SCHMlDTsche Thromhin hat auch nieht die Fiihigkeit, d ie  Gerinnung einer 
Fibrinogenlsg. auch bei dazwischen befindlicher, fQr das Thtombin impermeabler 
Membran zu bewirken. (Biochem. Ztschr. 145. 279—85.) W o l f f .

E dgar W ohllsch, Weitere Untersuchungen iiber Blutgerinnmg m d  Blut- 
korperchtnsenkung. Durch gceignete Vorbehandlung (intenaiyea Auspressen der 
Fibrinogenfallungen auf Filtrierpapier oder Tonplatten) wurden Fibrinogenlsgg. ge-

45*
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wonnen, die durch Verd. mit 1—2%ig. NaCl-Lsg. mehr oder minder ausfloeken 
oder yollig gelatinoa eratarren. Vf. deutet diea ao, daB dem Fibrinogen dureh daa 
Preaaen die „atabilisierende Subatanz“, Fibrinogenstabilisator, mechan. groBtenteils 
cntzogen wird. Zwischen dieaem u. dem gel. Fibrinogen besteht wahracheinlich 
ein Adsorptionagleichgewicht. Der Stabiliaator scheint ein amphoterer Elektrolyt 
zu Bein, der die Lage dea isoelektr. Punktes dea gel. Fibrinogena yerachiebt. Er 
laBt aich beispielaweiae durch Auakoagulieren von gewohnlicher Fibriuogenlag. hei 
ca. 90° oder durch Ultrafiltration einer aolchen eiweiBfrei daratellen. Thrombin 
fuhrt die Gerinnung nicht dadurch herbei, daB e3 den Stabiliaator bindet, moglicher- 
weise im  Sinne von H e r z f e l d  u. K l i n g e r  dadurch, daB ea ihn yerdrangt. Die' 
Bsdeutung dieBer Befunde fiir daa Problem der Blutkorperchenaenkung wird er- 
ortert. (Klin. Wchschr. 3. 839—40. Kiel, Uniy.) S p ie g e l .

Franco di Renzo, Untersuchungen uber den Fibrinogengehalt und uber die 
Thrombin- wid Komplementusirlcung des Blutes. Unterss. an Blut von Menach, Huud, 
Kaninchen, Meerschweinchen u. Ochaen. Der Fibrinogentiter iat bei jeder Art 
konstant, beim Kaninchen dcutlich niedriger ala bei den anderen. Der Thrombin- 
gehalt ist am groBten beim Ocheeu, dann folgen Kaninchen, Meerschweinchen, zu- 
letzt der Menach; die Schwankungen sind hier betrachtlich. Komplementgehalt ist 
am gioBlen bei Meorschweinchen, in weitem Abstande folgen MenBch u. Kaninchen, 
OchBenblut ist ganz frei davon. Durch Erhitzen auf 45° bleibt der Fibrinogen- 
gehalt 30 Min. latig unyerandert, Tbrombin ist dann weaentHch herabgeaetzt, nach 
1 Stde. yernichtet, Komplement nimmt Btandig ab, ist aber nach 3 Stdn. nicht ganz 
yerschwunden. Die 3 Stoffe aind nach dieaen Ergebnissen nicht ident. oder in 
engerer Beziehung zueinander. (Arch. di acienze biol. 5. 169—75. 1923. Palermo, 
Uniy.; Ber. gea. PhyBiol. 24 . 363. 1924. Kef. S c h m itz .)  S p ie g e l .

Shiro Tsubura, Beitrdge zur Kenntnis der Blułglykohjse. Ber E in  fiu fi von 
rerićhiedenen hyperglykamieerieugendtn Mechanismen auf die BlutglyJcolyse. Die bei 
n. Blute anBerhalb der GefaBe alsbald auftretende Glykolyae findet Bich auch bei 
mit Deitroae yersetztem u. durch Darreichung yon Deitrose an daa Kaninchen 
hyperglykam. gemachtcm Blute, wobei aber mit wachsendem  Deitroaegehalt der 
Zuckeryerluat prozentual abnimmt. Ea diirfen deahalb, wenn man die Intenaitat 
der Glykolyae bei yerschiedenen Blutsorten yergleichen will, immer nur aolche mit 
gleich hohem Zackerapiegel benutzt werden. Unter Beriłckaichtigung dieaes Um- 
standeB laBt sich Hemmung der Glykolyse durch Injektion yon Adrenalin nach- 
weisen, wahrend dieaea bei n. Blute in yitro nicht hemmt. Auch nach Zuckerstich 
tritt (etwas geringere) Hemmung ein, ferner bei Eratickuuga-, Fesaelungs- u. in auf- 
fallendem Grade bei Salz- u. AderlaBbyperglykamie, gering bei derjenigen durch 
Thenylhydrazin, nicht aber bei durch Kaffein oder Diuretin (Agurin) bewirkter. 
Móglicherweise atellt die „Hemmung" eine Interferenzerseheinung zwischen Glyko- 
lyBe u. nachtanglicher B. yon Dextro3e (aus DeitroaephosphoreSare) dar. (Ztschr. 
f. d. ges. eip. Medizin 41 . 524—31. Tokio, Kaiserl. Uniy.) S p ie g e l .

H. Eoger, F . R athery  und Lóon B lnet, Wirkung der Lunge auf den Blut- 
zticker. Vff. zeigen, daB bei Passage der Lunge daa Blut armer an EiweiBzucker 
wird, daB also in der Lunge offenbar eine Spaltung deEselben atattfindet. Wenn 
diese nicht immdr in hoherem Gehalte dea Arterienblutea an freiem Zucker zu 
Tage tritt, so iat diea durch gleichzeitige glykolyt. Prozesae in der Lunge bedingt. 
Jene Spaltung wird auch durch langerea Durchleiten yon O, durch das Venenblut 
herbeigefiihrt, aber in geringerem Grade ais in der Lunge. (C. r. soc. de biologie 
9 0 .  1228—30.) S p ie g e l .

A. Remond, H. Colombifes und L. Trógant, Untersuchungen iiber Cholesterin. 
(Vgl. S. 492.) Weitere Unterss. bestatigen die Veraehiedenheit im Gholeateringehalt 
dea Blutes aua Portal- u. tłberleberyene, rechtem u. linkem Herzen. Durchgang
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durch die Milz bcdingt nur leichte Vermehrung, Durchgang durch die Niere viel 
deutlichere, wohl durch die Konzen trier ung der Fl. erklSrliche. Die obere Vena 
cava zeigt viel hoberen Gehalt ala die untere, wohl infolge des Zusammenhanges 
mit dem Hirnkreislauf. (C. r. boc. de biologie 90. 1385.) S p ie g e l .

A. C. G uillaum e und R oger Godeł, t)ber die Variationen der Sauerstoff- 
bindungsgrópe durch das Hamoglobin. Direkt aus der Fingerkuppe entnommenes 
Blut zeigt steta bei apektr, Unters. geringeren Wert ala solches, das durch Schiitteln 
mit Luft das Maximum von Hamoglobin in Oxyhamoglobin verwandelt hat. Der 
Koeffizient aus beiden W etten, Koeffizient der Hamoglóbinausnutzung, kann bei 
derselben Person von Tag zu Tag konstant bleiben oder unter dem Einflusse von 
Kreialauf- oder Lungenstorungen in ziomlich weiten Grenzen scbwanken; die bei 
direkter Unters. erhalteue Zahl sinkt dann um bo mehr unter die Atmungakapazitiit 
dea Blutes, je starker auageaprochen jene Storungen sind. (C. r. eoc. do biologie 
80. 1336—38.) S p ie g e l .

W. Storm  van  leeu w en  und H. Drzim al, TJbtr die Eindungsfiihiglceit des 
Blutes fiir Salicylsaure in Zusammenhang mit Uberempfindlichkeit gegen Salicylsaure. 
(Ygl. Rec. trav. chim. Pays-Bas 42. 736; C. 1924. I. 2523.) In Verss. mit Ather- 
extraktion der Salicylsaure aus dem Blute band Aathmatikerblut die Salicylsaure 
weniger intensiv ais n. Blut. Untersebiede im C02-Gehalt spielen dabei keine 
Rolle; die Ursache muB in den kolloidalen Bestandteilen des Blutes gesueht werden. 
Das Blut der gegen Salicylsaure ubcrempfindlichen Asthmatiker bindet weniger 
Salicylsaure ais das Normaler oder nicht uberempfindlicher Asthmatiker. Hochst- 
wahracheinlich kommt im Korper deB Oberempfindlichen die Salicylsaure in anderer 
Form vor ais bei n. Menschen. Es ist fast nicht denkbar, daB solchea nicht bei 
dem Zustandekommen der Cberempfindlichkeitarkk. eine Rolle spielt. Ahnliche 
Ergebnisse auch mit Salicylursaure. (Arcb. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 102. 218 bis 
225. Leiden, Univ.) WOLFF.

S. Rosenbaum, Bas Verhalten von Aminosdwrm im Blut. Untersuchungen 
iiber die Bedeutung der Leber im Eiiceifittoffwtćhsel. Die Bedeutung der Leber fur 
den EiweiBstoffwechsel wurde durch Best. des AminoBauregehaltes des Blutes vor 
u. nach intravenoser Zufuhr von Aminosauren gepriift. Das Verf. von VAN S l y k e  
konnte ao ausgearbeitet werden, daB 2 ccm Blut fiir die Einzelbest. genugten. Es 
zeigte sich beim n. Menschen, daB die zugefuhrten Aminosiiuren, wenn eine gewisse 
Grenze nicht uberachritten wird, schon nach wenigen Min. nicht mehr durch Ver- 
mehrung deB Amino-N nachgewiesen werden konnen, daB haufig sogar dor Wert 
unter den yorher gefundenen sinkt. Bei schweren Leberschadigungen bleibt da- 
gegen der Wert im Blute langere Zeit erhoht, ebenao bei Hunden mit eiperimentell 
aus dem Kreislauf ausgeschalteter Leber. Dieses Organ hat also jcdenfalls regu- 
lierende Bedeutung fiir den intermediaren EiweiBstoffwechsel. (Ztschr. f. d. ges. 
exp. Medizin 41 . 420—38. Leipiig, Uniy.) SPIEGEL.

Gaetano Y ialo , Bas Verhalten der BlutJcatalasen lei Anderungen der Tempe
ratur der Umgtbung. Yerss. an Menschcn zeigten, daB der Katalasegehalt des 
Blutes bei niedriger AuBentemp. ateigt. (Atti R. Accad. dei Lineei, Roma [5] 33. 
I. 314—15. Turin, Uni7.) O hle.

Ju les Am ar, Blutgerinnung. Beobachtungen uber den EinfluB yerschiedener 
Salze, -yon A., A. u. W. sowie des elektr. Stromes beatatigen die Anaicht, daB bei 
der Blutgerinnung dieaelben pbysikal.-chem. Faktoren bestimmend sind wie bei der 
Gerinnung von Kolloiden durch Emiedrigung der Oberflachenapannung im Medium 
(vgl. S. 51.) Die Gerinnung gehorcht zunachst dem Bruch des bestehenden 
phyaikal.-chem. Gleichgewiehtes; die dazu fiłhrende Emiedrigung der Oberflachen
spannung kann der Wrkg. einer festen, durch W. benetzbaren Wand zugeachrieben 
werden, kraft dereń in ruhendem Blute die Komponenten der Emulsion sich nach
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der Ordnung ihrer DD. treunen u. die losenden Salze in der Lsg. obenauf bleiben, 
wahrend die Korperchen auafallen u. yerkleben. Die B. deB Kuehena muB durch 
Zuaatz yon Salzen, Alkoholen, Giften beschleunigt werden, die EiweiB zu koagu- 
lieren yermogen. Aber die GerinnuDg folgt auBerdem einer diastat. Erscheinung, 
indem der Sturz der Oberflachenspannung die koagniierende Diastase, das Fibrin- 
ferment der Leukocyten, austreten laBt. (C. r. d. l’Acad. des Bciences 178. 
1628—30.) . S p i e g e l .

Aohille Soncato , Die Einmrkung des Earnstoffs auf kernhaltige rote Blut- 
korperchen. NachprUfung yon Verss. yon Q o i n t o n  bestStigt dessen Angabe nicht, 
wonach der Kern die DurchlSssigkeit der Erythrocyten bei yerschiedcnen Tierarten 
in gleicher Weiso beeinflusae. Beim Huhn wird die Hamolyae durch Ggw- yon 
Harnetoff nicht beeinfluBt, Erythrocyten yon Seyllium halten aich dagegen 5 Tage 
in einer Lsg., die in 1 1 nur 76,62 X  10—3 Mol NaCl u. 1015,29 X  10~ 3 Mol Harn- 
Btoff enthftlt, doch kann auch hier Harnatoff daa NaCl nicht yollatandig eraetzen. 
Das yerschiedene Verh. dtirfte yon der yerachiedenen Zus. des Lipoid-EiweiB- 
kompieses im Zellprotoplaama bedingt aein, daa beim Selachier mit seiner hohen 
Konz. ao Harnatoff in der Korperfl. auf diese SubBtanz eingeBtellt ist. (Arch. di science 
biol. 5. 44—60. 1923. Padoya, Uniy.; Ber. ges. Phyaiol. 24. 466—67. 1924. Ref. 
S c h m itz .)  S p ie g e l .

K anichi Tanaka, Untersuchungen iiber die Aufnahme von Farbstoffen durch 
rote Blutkdrperchen. Wahrend nach H ó b e k  u . M e m m e sh e im e r (PFLtłGERa Arch. 
d. Physiol. 198. 5C1; C. 1923. I. 686) Waachen mit iaoton. Rohrzuckerlsg. die Auf- 
nahmo yon bas. Farbatoffen durch die Blutkorperchen gegenttbcr derjenigen aus 
NaCl-Lag. schwacht, erhobt die gleiche Behandlung yielfach die Aufnahmeffihigkeit 
fiir Saurefarbatoffe, beaonderB „lipoidloaliche1* (Metanilgelb, Tropdolin 0001, Orange B, 
Brillantorange GN). Wascht man die Blutkorperchen mit isoton. Lsgg., bo yer- 
mindert sich die Aufnahme der bas. Farbstoffe in der Reihecfolge Na-Citrat u. 
•Tartrat >  Na,SO< (=  Rohrzueker) >  CaCl, (BaCI,) Na-Phoaphat, NaCl, NaBr, 
diejenige yon Saurofarbstoffen in der umgekehrten Reihenfolge. Die ErklSrung 
dieser Erscheinungen ist wahrscheinlich hauptsachlich in der yerschiedenartigen 
Adeorption der Farbstoffe an globulinartige Substanzen zu suchen. (PFLtJGEEa 
Arch. d. Physiol. 203. 447—88. Kiel, Uniy.) S p ie g e l .

R obert F. Loeb und S. Steinberger, Uber die Diffundierbarkeit des Serum- 
kalkes durch CdUodiummembranen. Ca aua menschlichem Serum diffundiert yoll- 
Btandig durch Collodiummembranen in 0,8°/0ig. NaCl-Lag. bei pH =  7,4, etwa 
55—75°/0 in dest. W. bei gleichem pn , yollstandig bei Dialyse gegen HC1 bei 
Pu =  2,5. (Journ. Gen. PhyBiol. 6. 453—56. New-York, Columbia-Uniy.) W o l f f .

P, Lecomte dn Nony, Oberftachenspannung des Serums. VIII. Weiterer Bewtit 
fiir die ExitUnz einer oberflachlichen polarisierten MoUkiilschicht bei bestimmten Ver- 
diinnungen. (VII. ygl. Journ. Exp. Med. 39. 37; C. 1924. I. 2165.) Es wurde 
fruber bei einer Konz. yon 1:10000 in den benutzten BlutgefaBen eine monomole- 
kular orientierte polariaierte Schicht angenommen. Jetzt wurde, um die3 su be- 
weisen, der VerdanBtungsgrad yon Serumlsgg. bei yerachiedenen Konzz. gemessen. 
Bei Fortachreiten der Verdd. yon 10~ 1 zu 10~ 18 trat die geringate Verdanstung bei 
1:10000 ein. (Joutn. Exp. Med. 39. 717—24. RocKEFELLEE-Inat.) W o l f f .

Edw in F. Hirsch, Wasterstoffionenttudien. VII. Wasseritoffionenkonzentrations- 
stufe der Pr&zipitinreaktion (Schafserum). (VI. ygl. Journ. of infect. dis. 30, 666; 
C. 1923. III. 165.) Mischung yon Schafserum u. homologem Immunserum prSzi- 
pitiert zwischen pH == 6 u. 9,4, Optimum nahe dem Bauren Ende dieaer Reihe, nahe 
dem isoolektr. Punkte einer im Schafserum enthaltenen Proteinfraktion. (Journ. of 
infect. dis. 32. 439—43. 1923. Chicago, St. Lukes Hosp.; Ber. ges. Physiol. 24. 495. 
1924. Ref. P u t t e r . )  S p i e g e l .
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Edw in F. Hirsoh, Wasserstoffionenstudien. IX. Die Htriiellung von spezifischen 
Pracipitin ais Trockenpuher. (Vgl. yorst. Ref.). Dio aus Immunaerum durch vetd. 
HNOs gefallte EiweiBfraktion gibt mit homologem Antiserum epetif. Prazipitat, ent
halt aber selbst keine prazipitierenden Immunatoffe. Diese werden aus dem Filtrat 
durch Halbaattigung mit (NH<),S04 gefallt, der Nd. erst mit ‘/j gesatt., dann mit 
geaatt. NaCl-Lsg. gewaschen, auf dem Filter mit doppelt so viel dest. W., ais das 
ursprungliche Plasma betrug, aufgenommen; durch Ansauern mit yerd. HG1 ent- 
ateht nun ein Nd., bei langerem Stehen der Fl. ein zweiter. Beide werden ab- 
zentrifugiert, im Vakuumexsiccator bis zu kittartiger Konsistenr, dann, auf Uhr- 
glasern ausgebreitet, langaam weiter getrocknet. Daa resultierende Prod. iat im 
Gegensatze zu solchem aus n-Serum leicht u. schnell in W. 1., allerdings n u r  in  
dem F a lle , daB d as Im m unp laam a vo r d e r V e ra rb e itu n g  e in en  Rei- 
fungsprozeB  w a h re n d  m in d e s te n s  1 M onats d u rc h g e m a c h  t ‘ hat. Die 
leicht saure Lsg. flockt mit dem homologen Praeipitinogen erat bei Neutralisierung, 
in dem iaoelektr. Punkte dea gel. Proteina. (Journ. of infect. dis. 33. 470—76. 1923. 
Chicago, St. Lukes Hosp.; Ber. ges. Physiol. 2 4 . 495—96. 1924. Ref. PuTTEB.) Sp.

E. F ried b erg er und Ak. Shiga, Uber den JSinflufl der'Badiumstrahlen au f die 
Komponenten der Wassermannscften Reaktion. Poaitiye Sera werden bei langerer 
Ra-Bestrahlung etwaa abgeachwacht; dieae Abacliwachung aetzt eich auch nach 
Entfernung des Ra fort. Luesleberextrakt wird durch langere Bestrahlung unwirk- 
sam, kurzere, an sich unwirksame lfiBt eine starkę Naehwrkg. erkennen; Zusatz von 
Cholesterin sehutzt gegen die Strahlenwrkg. nicht. Bedeutend widerstandsfahiger 
ist Meerschweinchenherzeitrakt, der auch durch Cholesterin geschiitzt wird. Cho- 
lesterinextrakt wird durch die Bestrahlung nicht nachweisbar becicfluBt. (Ztschr. f. 
Immunitlitsforsch. u. exper. Therapie 3 9 . 445—51. Greifswald, Univ.) S p ie g e l .

H arry  Plotz und M. Schoen, Einige BeobacMungen Uber die Veranderwngen 
der Reaktion der Sera. Bei Aufbewahrung in offenen GefaBen wird die Bk. yon 
Seren, auch bei Verd. mit physiol. Lsg., mehr alkal., um so schneller, je hohor die 
Temp. ist u. je  groBer die Oberflache, je geringer die Hohe der Fl. iat, also je 
giinstiger die Umstande der Abgabe von CO, sind. In zugeschm. Rohren tritt die 
Alkalisierung nicht ein, im Gegenteil eine geringe Sauerung, um so deutlicher, je 
mehr alkal. die Anfangsrk. war. (C. r. d. l’Acad. des sciencea 178. 1926—28.) Sp.

B. Gutowski, Neue Methode, um aktive Kórper besonderer Organe zu erhalten 
(Biodialyse). Das Tier wird schnell entblutet, das ganze GefaBsyBtem bis zut 
volligen Befreiung von Blut u. ReBtfl. gewaschen, dann sofort das gewiinBchte 
Organ, das Eeine Temp. behalten hat, entnommon, in eine hestimmte Menge Ringer- 
Lockesche Lsg. von 38° gcbracht u. hei 37° gehalten, eventuell unter Einleitung 
von O,. Nach 1—2 Stdn. werden die in die Fl. ubergegangenen Stoffe durch intra- 
venose Injektion oder durch Einw. auf isolierte Organe gepriift. (C. r. soc. de 
biologie 90. 1473—74. Warachau, Uniy ) S p ie g e l .

B. Gutowski, Uber die Bezithung des wirksamen ESrpert der Sternganglien 
zum Adrenalin. Wahrend die friiheren Unteraucher mit Extrakten aus Pleiua u. 
Ganglicn des Sympathicus, in denen chromaffine Suhstan* histolog. nachgewiesen 
ist, steta blutdruckerniedrigende Wrkg. beobachteten, konnte Vt. durch Injektion 
von nach beaonderem Verf. (vgl. yorat. Ref.) hergestellten „Biodialysaten“ soleher 
Ganglien yon Hund u. Kalb durchaua adrenalinartige Wrkgg. heryorrafen. Die 
Wrkg. iat nicht an EiweiB gebunden, da sie durch Kochen nicht beeintrSchtigt 
wird. Es muB sich um Adrenalin oder einen chem. analogen Korper handeln. 
(C. r. soc. de biologie 9 0 .  1469—70. Warschau, Uniy.) S p ie g e l .

B. Gutowski, Wirksame Kórptr des Gehirns. (Vgl. yorat. Ref.) Mit „Bio- 
dialyeat“ aua Hundehirn wurden beim Hunde nach intrayenoser iDjektion betracht- 
liche Anderungen des Blutdrucka beobachtet, nach 10—12 Sek. leichtea Sinken
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(meiat mit Verlangsamung des Pulsea), dann allmShlichca Steigen, das im Mittel nach 
ca. 2 Min. weit iiber den AnfaDgawert hinausfiihrt, nach einem Masimum wieder 
allmahliches Absinken, nach 5—6 Min. n. Die Erhohung ist peripheren Ursprungs, 
tritt nach Vergiftung mit Pepton im Gegenaatz zu Adrenalinwrkg. nur sehr schwach 
auf. Auf isoliertcn Darm u. Uterus von Kaninchcn bezw. Eatte wirkt das Bio- 
dialysat stark tonussteigernd, auf die Harnsekretion sehr wechselnd. Die Wrkgg. 
B in d  weder Mineralbestandteilen noch EiweiB zuzuschreiben, sie gleichen docjenigen 
yon Praparaten ans dem Hintcrlappen der Hypophyse, der auch an das Biodialysat 
seine charakteriBt. Wrkg, iibertragt, treten aber auch auf, wenn das Gehirn yorher 
Ton der Hypophyse u. den Nachbarteilen befreit u. wenn die Ventrikel Borgfaltig 
gewaschen waren. Die wirksame Subatanz der Hypophyse muB sich also auch im 
Neryengewebe finden, wodurch aich Beobachtungen von D ix o n  (Journ. of Physiol. 
57. 129; C.‘ 1 9 2 3 . III. 637) erklareu. (C. r. soc. de biologie 9 0 .  1471—73.) Sp.

W. Bacbmann, Trockenkomplement und Trockcnlystn. Ein nach der St b a u b - 
Bcben Trocknungsmethode aua frischem Meerschweinchenserum hergcstelltes Trocken- 
komplement (HerBh F a . G a n s , Oberusel) behielt bis zum 7. Tage seine yolle Wirk- 
samkeit, wiibrend es am  8. u. 9. Tage nur mehr die H&lfte aeinea urspriinglichen 
Losangsyermogens aufwies. Ein nach demselben Veif. hergeetelltes Trockenlyain 
(Colilysin) hatte sowohl im BouillonyerB. wie im Plattenyerf. starkste, dem ur- 
sprunglichen, nicht getrocknetcn Colilysin entsprechende Wrkg. (Klin. Wchschr. 3. 
1128—29. Dusseldorf, Med. Akad.) F r a n k .

Isidor Greenwald, Kommen Guanidint im Harn von Hundcn oh«e ATe6e«- 
ećhilddriiten vor? Bei Isolierung von Guanidin aua dem Harn beateht oft der Ein- 
wand, daB es erst bei der Darst. aua Kreatin oder ahnl. Stoffen entstanden sei. 
Nach Zerstorung dea Harnatoffa, Entfernung yon Kreatin, Acetamid u. anderem 
durch mehrfache Fallung mit Bleiacetat wurden die Guanidine in alkal. Lsg. durch 
Pikrinsaure gefallt. Auabeute yon zugesetztem Guanidin, Methyl- oder Dimethyl- 
guanidin 50 bis etwa 80/0. Darch Beat. dea Basen N gelingt die Identifizierung. — 
Im Harn fanden sich nach Ex8tirpation der Nebenschilddriisen keine Guanidine! 
(Journ. Biol. Chem. 59 . 329—37. New York.) Mt)LLEB.

B. Goiffon, Die Gesamibestimmung dtr organischen Sauren des Harris. Ihre 
Besithung zur Stichstoffnahrung und zur Kttonurie. (Vgl. C. r. soc. de biologie 88 
1033; C. 1923. III. 168.) Die organ. Sauren des Blutes Btammen entweder direkt 
aua der Nahrung, a u B  den Garungen im Darm oder aus dem Stoffwechsel. Auf 
ihre Ausacheidung im Harn hat ferner die V ollB tandigkeit der Yerbrennungen, n. 
oder abnorme Beaehaffenheit der Sauren u. ihre groBere oder geringere Ausscheid- 
barkeit EinfluB. EiweiBzufuhr laBt den Quotienten organ. Saure : Harnstoif (ygl. 
1. c.) unyerandert, Abweichungen deaaelben nach unten zeigen entweder Verringe- 
rung der Ausacheidung oder B. yon organ. Sauren an oder yerbeaaerte Verbren- 
n u n g , Erhohungen e in e  andere Ursache ais B. yon Saure aus EiweiB. Die Vcr- 
haltniase bei chiraTg. Acidose, durch den Qaotienten definiert, sind etwas yer- 
wickelter, ala fruher angegeben. Man findet hSufig derartige Acidoaen ohne Ke- 
tonamie, u. die gesteigerte Ausacheidung von Saure uberdauert manchmal diejenige 
von Ketonen. Sie s te h t yielleicbt mit Steigerungen der Temp. in Verb. (Arcb. 
des maladies de l’appar. dig. et de la  nutrit 13. 869—81. 1923; Ber. ges. Phyaiol. 
24. 375 — 76. 1924. B ef. S c h m it z .) Sp ie g e l .

Chujiro Nakagawa, Der Einflup der Waesersłoffionenlconzenłration auf die 
Harnbildung der kilnstlićh durchstrdmten Niere. (Vgl. PFLtJGEBS Arch. d. P hy sio l. 
2 0 1 . 402; C. 1924 . I. 789.) Vf. lieB Hundenieren mit Lsgg. yon yerschiedener [H] 
durchstromen u. registrierte die Durchatromungsmenge u. die gebildete Harnmenge. 
Innerhalb der physiolog. Grenzen zeigen die GefaBe prompte Erweiterungark. auf 
Sauerung, w&hrend die Harnabsondcrung unbceinfluBt bleibt. W ird  bei der Darch-
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Btromung zwischen 2 stark gepufferten Lsgg. von etwa pn 7,5 u. 6,5 gewechselt, 
bo folgt auf die krSftige Erweiterung durch die Saure aofort langaame Verengerung, 
umgekehrt bei alkal. Lsg. auf die Verengerung eine langsame Erweiterung. Sehr 
Btark saure Lsgg., unter Pu =  6, bringen manehmal eine geringe Kontraktion der 
GefaBe hervor. ( P f lU g e b s  Areh. d. PhyBiol. 203. 612—19. BerliD , Kaiaer-Wilhelm- 
Institut.) , F r a n k .

Oscar Lutz, Einflup der Nahrung auf die Harnaciditat. In Beatatigung einer 
Angabe von MtłNNICH (Diss. Wurzburg 1919) wurde festgeB tellt, daB nach aus- 
schlieBlicher Fleischnahrung auch der MenBchenharn, wie von M a g n u s  -A ls le B E N  
vorher fiir Hundeharn angegeben, alkal. reagiert, u. zwar ungefiihr ebenso wie 
nach ausschlieBlieher Ernahrung mit Kartoffeln u. Gemuaen, Gesamtaciditat ca. 
200, Ph =  ca. 7, dagegen bei reiner Hafer- oder Brotkost sauer, 400 bezw. ca. 5. 
Bei Milch- u. Eiernahrung lagen die Werte etwa in der Mitte. An den Fleisch- 
tagen gcniigte schon Zalage geringer Mengen anderer, den Harn sauer machender 
Nahratoffe, um die Rk. nach der sauren Seite zu yerBchieben. In dem CO,-Bin- 
dungsyermogen dea Blutes konnte bei den Harn alkal. machender Ernahrung keine 
VerBchiebung nachgewiesen werden. Yermehrte Zufuhr von FI. bei BonBt gleicher 
Koat Snderte die Harnrk. nicht. — Da fruher von_ yerachiedenen Seiten nach 
FleischkoBt yermehrte A uB acheidung von Harnkolloiden beobachtet wurde, lag die 
Annahme nahe, daB diese die alkal. Bk. bediDgen. Ein direkter Beweia dafiir 
lieB sich aber in den bisherigen Vers3. mit Hydrosolen, die ihrer Goldzahl nach 
den Harnkolloiden nahe stehen, b zg l. Saurebindungayermogena nicht erbringen. 
Auch war die Vermehrung in den VersB. des Vfs. nur gering. (Ztschr. f. d. ges. 
exp. Medizin 41. 516—23. Wurzburg, Univ.) S p ie g e l .

P. Gyórgy, iiber die Beein/lussung der Saureausschcidung im Urin durch 
NeutralsaUe. Bei Sauglingen mit ausachlieBlicher Milchyerdiinnungaernahiung wurde 
eine beaondere NaCl- oder KCl-Belaatung yorgenommen. Die Zufuhr der in Milch 
gel. Salze geschah per oa. KC1 in geringen Mengen beeinfluBte die Saureaus- 
scheiduDg nur wenig, meiat in acidot. Richtung. GroBere Mengen, taglich 5 g, 
bewirkten atandig Zunahme der ausgeschiedenen Sauremengen. Mit NaCl wurde 
daa gleiche Reaultat erreicht. Die eihohte Aciditat lieB Bich besonders an den pH- 
Werten nachwcisen. Stieg in den Fallen mit Kochaalzfieber die Temp. unter dem 
EinfłuB des peroral zugefuhrten NaCl an, bo blieb nicht nur eine Saureauaseheidung 
im Drin aus, Bondem die Werte sanken noch unter die Mittclwerte der Vorperiode. 
Daa KochBalzfieber yerursachte also eine alkalot. Verachiebung in den Werten, die 
die Saureausscheidung im Urin bestimmen. (Klin. Wchschr. 3. 1225—26. Heidel
berg, Uniy.) F r a n k .

C. W. Burhans und B. N. Sm ith, Die organisćhen Bestandteile der Frauen- 
milch mit besonderer BtrUcksichtigung von Rasienur.tcrschieden. Ca u. P  waren bei 
Negerinnen deutlich niedriger ala bei WeiBen, Cl hoher. Jahreszeitliche Schwan- 
kuDgen lieBen sich mit Sicherheit nicht feststellen. (Amer. Journ. of dia. of childr. 
26. 303 — 8. 1923. Cleyeland, Western Rea. Uniy.; LakeBide Hosp.; Ber. ges. Phy- 
siol. 24. 340. 1924. Ref. G y ó rg y .)  S p ie g e l .

Eu gen Fóldes u n d  Ladislaus D atre, Zur Physiologie und pathologischen 
Physiologie der Ausscheidungen des Magens. I. Zur Physiologie der Salztaure- und 
Fliissigkeisaussćheidung des Magens. Es wird gezeigt, daB die GesamtaciditSt dea 
Mageninhaltea nach Nahrungsaufnahme in der Gleiehgewichtslage bei intakter 
MagenBchleimhaut um bo groBer ist, je groBor die Konz. der sauren Valenzen im 
Blute, bestimmt nach der kiirzlich (ygl. F ó l d e s ,  S. 199) angegebenen Methode, ist, 
u. daB bei der HCl-Ausscheidung des MagenB nach Nahrungsaufnahme, der m ole- 
kularen Konz. des Mageninhaltes u. der Fliiaaigkeitaausseheidung des Magens nach 
Nahrungsaufnahme, wahrscheinlich auch bei AusBcheidung des Magensaftes unter
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anderen Umatanden phyaikal.-chem. Krafte' wirken. (Ztachr. f. d. gea. exp. Medizin 
41. 342—54. Budapeat, P&zmó.Dy PćterUniy.) Sp i e g e l .

J . F. M cClendon, Die Eestimmung der Wasserstoffionen im Mageninhalł. 
Mit Chinaldinrot (Eaetman-Kodak Co, Nr. 1361) u. Bt)P.KEP.8 Colorimeter fand Vf. 
pH im Magenaaft Erwachsencr zwisehen 4 u. 7. Sie ist auch durch saure Phos- 
phate bedingt. (Journ. Biol. Chem. 59. 437—42. Minneapolis.) MOl l e b .

P. G erhard A lbrecht, Chemische Studie uber die verschiedenen marincn Mollusken 
an der pazifischen Kiiite. Das reproduktive System. (Vgl. Journ. Biol. Chem. 45. 
395; C. 1921. I. 1004). Bei den untersuehten Invertebraten fand sich in den Foit- 
pflanzungsorgancn ein hoher Zśpouigebalt. Glykogen fehlte. Die Hydrolyae dea 
in A. 1. u. nicht 1. RUckatands lieferte groBe Mengen reduzierenden Zuckers. Earn- 
stoff fand sich nur bel Cryptochiton u. Iachnoehiton; bei anderen Formen fehlte 
Harnstoff wahrscheinlich wegen der gleichzeitigen Ggw. yon Urease. Von Fermen- 
fanden sich bei allon Formen Amylase, Glykogcnase u. Maltase, Emulsion bei der 
Piamo-Muaehel u. bei Cryptochiton, Lipase u. Urease bei Ancylus u. anderen 
Mollusken. (Journ. Biol. Chem. 56. 483—87. 1923. Hopkins Marine-Station.) L e w .

Luclano P igorin i, Neuere chemische Untersuchungen am E i von Bombyx mori- 
EiweipkSrper, Reaktion. Es werden die Veianderungen der EiweiBkorper u. der 
Rk. wShrend der Bebriitung der Eier yerfolgt. Yon den EiweiBkorpern werden 
die folgenden Fraktionen bestimmt: In deat W. 1., in 5- u. 10°/„ig. NaCl-Lsg. 1., in 
verd. Alkali 1., in W. 1. u. durch Hitze nicht koagulierbar, nach Kochen mit 
Sauren aber Reduktionskraft zeigend. Die Rk. (des alkoh. Estraktes) entapricht 
anfangs 4,536 g OsalsSure fiir ICO g Eier, steigt dann bis zum 3. Tage der BebrU- 
tung auf 5,166, bleibt bis zum 6. Tage konstant, yermindert sich dann wieder u. 
hat am Ende der Brutzeit nur noch die Halfte des anfanglichen Wertes. In dieser 
letzten Periode findet zugleich eine fortschreitende Vermehrung der in Alkali 1. 
EiweiBstoffe (Nucleoproteine?j statt. v(Arch. Farmacologia sperim. 37. 221—24. 225 
bis 230. Padoya, R. Staz. Biol. Speriment.) Sp ie g e l .

A. A ggazzotti, Ver(inderungen des Gesamt-, Amino- und Ammmiakstickstoffs 
im HUhnerti \odhrend der Bebriitung. Wahrend der Bebrutung findet Wanderung 
von W. von WeiBei zum Gelbei statt, daher Yermehrong von N u. N H ,-N  im 
W eiB ei, bezogen auf frische Substanz, nicht aber auf Trockensubstanz; NH, 
steigt in der eisten Halfte der Brutzeit bis zum doppelten, sinkt dann wieder auf 
den Anfangswert. In G elb e i bleiben N u. NH,-N, auf Trockensubstanz bezogen, 
unverandert, wahrend NH, etwas abnimmt. Beim sterilen Ei treten keine Ver- 
anderungen ein. (Arch. ital. de biol. 72. 127—32. 1923. Turin, Uniy.; Ber. geB. 
Physiol. 24. 326—27. 1924. Ref. K a p f h a m m e r .) Sp ie g e l .

P hilipp  E lllnger, Zur Pharmakologie der Zellatmung. IY. Mitteilung. Uber 
den EinflufS der Temperatur auf die Spontanoxydation der Blausaure an „ Brenn• 
ortenil und au f die Sauerstoffverbrauchskurve von Gewebe bei Cyankalivtrgiftung. 
(III. vgl. Ztschr. f. physiol. Ch. 123. 264; C. 1923. I. 45S.) Zur Klikung schein- 
bater Widerspriiche zwisehen der friiheren Mitteilung des Yfs. (1. c.) u. ADgaben 
von Me y e r h o f  (Pf l Ogebs  Arch. d. Physiol. 200. 1; C. 1923. III. 1421) wurde 
1 . die Temp-A.bhangigkeit der Spontanosydation yon HCN am Brennorte, 2. der 
EinfluB der Temp. auf die Atmung unbehandelter Froschmuskulatur u. 3. der Ein
fluB der Temp. auf die O-Atmung bei steigender HCN-Konz. untersucht. Bei
1, zeigte sich, daB bei gleicher Temp. der 0-Verbraueh fast linear mit der HCN- 
Konz. ansteigt. Bei steigender Temp. nimmt die Oiydationageachwindigkeit zu. 
Die Zunahme betragt in dem untersuehten Interyall zwisehen 20—40° ca. 90 bis 
100%. 2. Die Oiydation der Muskelzellen zeigt swischen 20 u. 30° einen Anstieg, 
um zwisehen 30 u. 40° abiufallen, sehr raseh yon 35° an. Bei 40” betragt die
O-AtmuDg nur noch s/a derjenigen yon 20°. Bei 3. zeigten sich bei allen Tempp.
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iwciphaaige Kuryen. Der abateigende Ast nimmt an Steilheit von 20—30’ zu, um 
dann wieder biB 40° abzułallen. Der FuBpunkt der Kurve liegt fiir die Temp. 
yon 20—35° bei 4,5 Millimol HCN, fiir 40° bei 2,25 Millimol. Bei 20—25° sinkt 
der 0-Verbraueh ganz bia zum Nullpunkt ab, bei 30° betragt daa Minimum etwa 5, 
bei 35° 10, bei 40° 30°/0 der O-Zehrung unbebandelter Muakulatur. Der an- 
steigende Aat nimmt mit waebaender Temp. an Steilheit zu. Der prosentuale An- 
stieg ist aber zwischen 20 u. 30° weaentlich groBer ala zwischen 35 u. 40°. Die 
Form der Kurye u. dereń Tcmp.-Abhangigkeit beatatigt alao die Anachauung, daB 
neben der Hemmung der Zellatmung eine entgegengeaetzt wirkende Spontan- 
oiydation der HCN am Gewebe alatlfindet. (Ztschr. f. phyaiol. Ch. 136. 19—29. 
Heidelberg, Uniy.) G u g g e n h e im .

H enry Leffmann, Watserstoffionenkonzentration in Beziehung zum tierischen 
und pflanzlichen Wachstum. Oberblick iiber die Entw. dea Saurebegriffa, der 
Ionentheorie, der Methoden zur Be8t. der [H'] u. die Art, wie aie ausgedriickt wird, 
Debat allgemeineren Hinweisen auf die Rolle der [H-] fiir Leben u. Entw. pflanz- 
licher u. ti?r. Organiamen. (Journ. Franklin Inst. 197. 741—56. Philadelphia, Coli. 
of Pharm. and Science.) S p i e g e l .

A rthur H. Sm ith und E lizabeth  Carey, Wachstum lei Kostformen, reićh an 
Kohlehydrattn und rtićh an Fett. Batten wurden kohlehydrat- und fettreiche Nah- 
rungagemiache sonat yollig yergleichlicher Zus. sowie eine z. T. Kohlehydrate, 
z. T. Fett enthaltende Vergleichskost gegeben. Bei gleicfier Gewichtazunahme 
war der Calorienyerbrauch bei allen drei Nahrungagemischen etwa gleich groB. 
Wahrend aber die Kohlehydrattiere in der ganzen Versuchszeit (151 Tage) n. ge- 
diehen, blieben die fettreich emahrten Tiere nach etwa 50 Tagen hinter ihnen 
zuriick. Wahrscheinlich war die Nahrungaaufnahme und der Appetit fiir daa fett
reiche Gemisch geringer. (Journ. Biol. Chem. 58. 425—33. 1923. New-Haven, Yale 
Uniy.) A r o n .

Guttorm  Toverud, Der Ein fiu p der Erndhrmg auf Zdhne und Knochen. Die 
Zahne yon Meerachweinchen, die eine skorbuterzeugende Koat bekamen, zeigten 
histol. achwere Veranderungen. Die Pulpa war degeneriert u. daa n. Orthodentin 
durch Oateodentin ersetzt. Die chem. Analyae ergab eine deutliche Abnahme des 
Gehalta an Geaamtaache und CaO. Der Gehalt an Mg war weeentlich erhoht. 
CaO - arm ernahrte weiBe Batten zeigten eine weaentliche Abnahme dea Ca- 
Gehalta im Blut bia auf die Halfte. Im Stoffsyechselyerauch war die Ca-Retention 
geringer, die Mg-Retention groBer ala bei Vergleichstieren, die eine n. Kost er- 
hielten. Die Knochen der Ca-arm ern&hrten Ratten zeigten durchweg eine starkę 
Abnahme dea Gehalta an Gesamtaache, Ca u. P, yielleicht aber eine geringe Zu- 
nahme im Mg-Gehalt. Yon den Zahnen zeigten die Molsren, welche schon gebildet 
sind und nicht dauernd wachaen, eine Abnahme dea Geaamtaschegehaltes mit einer 
geringen Abnahme des Ca- u. P-Gehaltea und einer geringen Zunahme dea Mg- 
Gehaltes. Die dauernd wachaenden Vorderzahne zeigten eine Abnahme aller 
Aachebeatandteile. (Journ. Biol. Chem. 58. 583—600. 1923. St. Louis, Washington 
Uniy.) A r o n .

Em ile F. Terroine, P. F leu re t und Th. S tricker, Vergleich der Eignung
unterwertigen Eiweiflstoffen und organisćhen Ammoniumsalzen zur teilueiten 

DccJcung des Minimalatićkstoffbedarfs. Von jungen Schweinen konnten nach 
N-freier Ernahrungapeiiode bei groBen indiyiduellen Schwankungen yom N der 
Gelałine 32—86%, yon dem dea NH^Citrats 23—64°/, retiniert werden. Derartige 
Ver3s. miissen mittels N-Bilanz auagefiihrt werden, da die Tiere bei so reichlicher 
Ernahrang mit N-freier, aber salz- u. yitaminhaltiger Nahrung, daB Bie ihren 
Energiebedarf decken, ihr Korpergewicht erhalten oder sogar yermehren konnen.
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(Arch. internat, de physiol. 2 2 . 43—86. 1923. StraBburg, Fac. des sciences; Ber. 
ges. Physiol. 2 4 . 340. 1924. Ref. K a p f h a m m e e .) Sp ie g e l .

E. U ngerer, Harnstoff und Glykókoll ais Eiweifiersatz in Versuchen an Milch- 
ziegen. M n  Beitrag zur Frage uber den Nahrwert der Amidstoffe. (Vgl. H oncam p  
u. S c h n e l l e k ,  Biochem. Ztschr. 138. 461; C. 19 2 3 . III. 952) Nach Verss. an 
Ziegen B in d  Harnstoff u. Glykokoll nicht fiihig, das FuttereiweiB in Beiner vollen 
Leistungefahigkeit brgl. Milchbildung zu ereetzen. Sie konnen nicht ais eigentliche 
Nahrstoffe angesprochen werden, vermogen aber ais EiweiBaparer zu wirken. 
(Biochem. Ztschr. 147. 275—355. Breslau, Uniy.) WOLFF.

E udo lf Schónheimer, 'Ober die JResorptionsbeschleunigmg des Cholesterins bei 
Anwesenheit von Desoxycholsdure. Bei Kaninchcn u. M eerschweincheD, die an sich 
keine Verdauungslipamie aufweisen, kann sie durch Zngabe yon Na-Desoxycholat 
zu Fettcn erzeugt werden. Bei Zuaate von Desoxycholsaure zu einer Cholesterin- 
fettnahrung steigt bei Kaninchen der Choleateringehalt des Serums erheblieb starker 
an ala ohne diesen Zusatz. Desoxycholsśiure allein hebt den Cholesteringehalt des 
Seruma nicht (Biochem. Ztechr. 147. 258—63. Berlin, Krankenh. Moabit.) W olff.

Sabato Visco, Beobachtungen Mer die auBSchlieflliche und  langere Ernahrung 
der Ratten mit den Samen von Lathyrus Sativus. (Vgl. S. 71.) Erwacbsene Katten 
hielten bei 4-monatlicher ausschlieBlicher Ernahrung mit den Samen der genannten 
Pflanze ihr Gcwieht u. zeigten keinerlei Krankheitserscheinungen, in der Ent- 
wicklungsperiode befindliebe nahmen langsamer u. weniger zu ais solche, die mit 
Brot u. Milch erniihrt wurden. (Arch. Farmacologia sperim. 37. 269—72. 273—77. 
Rom, Uniy.) SPIEGEL.

H. Steenbock, J . H. Jones und E. B. H art, Fettlósliche Vitamine. XVI. Wider- 
ttandsfahigkeit des antirachitischen Vitamir\8 gegen Yerseifung. (XV. Vgl. B e t h z e , 
Steekbo ck  u . N e l so n , Journ. Biol. Chem. 5 8 . 71; C. 19 2 4 , I. 2525.) Lebertran
wurde durch Kochen mit alkoh. KOH yerseift, die Seifenlsg. nach Verd. mit W.
mit A. mehrfach extrahiert, die Eitrakte nach dem Verdampfen des A. wieder 
yerseift und noch einmal in gleicher Weise behandelt. Der so erhaltene unyerseif- 
baro Riickataud wirkte bei Ratten auf das Wachstum und bei Hunden auf die 
Verkalkung der Knochen, sowie auf den Ca- u. P-Gehalt des Blutes, obenso wie 
der unbehandelte Tran. (Journ. Biol. Chem. 58. 383—93. 1923. Madison, Wisconsin 
Uniy.) A e o n .

Thomas B. Osborne, Lafayette B. M endel und Helen C. Cannon, Die 
Wirkung der Ernahrung au f den Gehalt der Leber an Vitamin B. (Vgl. Journ. of 
the Americ. med. aasoc. 80. 302; C. 1923. III. 1104.) Getrocknete Lebern yon 
Batten, die eine an Vitamin B reiche Nahrung bekamen, enthielten reichlich 
Yitamin B. 50—100 mg solcher Lebern genugten, um bei Ratten, die eine Vitamin B 
freie Nahrung bekamen, n. Wachstum zu erzielen. Wurden dagegen Lebern yitamin- 
arm ernahrter Ratten yerfiittert, so waren selbat 200 mg getrockneter Lebern unzu-
reichend. Wenn also Yitamin B in der Nahrung fehlt, so wird auch wenig oder kein
Vitamin B in der Leber aufgespeichert, wahrend bei n. Futterung das Lebergewebe 
reichlich Vitamin B speichert. (Journ. Biol. Chem. 58. 363—67. 1923. New Hayen, 
Yale Uniy.) AEON.

S. Tate, Eine Urdersuchung Mer den Gehalt an Vitamin B. Vf. findet die 
Forderung des Waehstums yon Hefe ais MaBatab fiir Gehalt an Vitamin B yer- 
wendbar. (Journ. of oriental med. 1. 175—77. 1923; Ber. ges. Physiol. 24. 449. 
1924. Ref. W ie l a n d .) Sp ie g e l .

J . J. Nitzesou, Die Wirlcung der feuchten Hitze (Autohlacen) und der trockenen 
Sitze  (Trockenschrarik) au f den Faktor B . Erhitzen yon Getreidekornern im Dampf 
eineB Autoklaven zeretort bei Tempp. iiber 110° schon innerhalb 1  Stde. den 
Faktor B. Selbst */» Stde. langes Erhitzen in trockener Luft bei 120° hat keinen
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nachweisbar schadlicben EinfluB auf den Faktor B. Fur die Steriliaation yon 
Lebensmittelkonseryen ist die Feststellung, daB die Wirkung der erhohten Tempp. 
bei Anwesenheit und bei Abwesenheit von Wasserdampf so yersehieden iat, prakt. 
von groBer Bedeutung. (C. r. soc. de biologie 8 9 . 1214—45.1923. Cluj, Uniy.) A e o n .

J. J. B itzescn und J . Cadariu, Bas Blut der Tauben bei der Avitaminose. 
(Vgl. yorst. Ref.) Bei den mehr oder minder yitaminarm ernahrten Tauben wurde 
regelmaBig eine Abnahme der Zahl der roten Blutkorperchen und des Hamoglobins 
alg Folgeerscheinung des Mangels an Faktor B beobachtet. Auch die Rcsiatenz 
der roten Blutkorperchen scheint abzunehmen, Besonders bemerkenswert ist eine 
ausgesprochene Zunahme des CAoZesicrtngehaltcs im Blute bei der Ayitaminose. 
(C. r. soc. do biologie 8 9 . 1245—47. 1923. Cluj, Uniy.) • A r o n .

E m il A bderhalden, Einige Oedanken Uber sogenannte Avitaminosen und Anin- 
kretinosen. Die Folgeerscheinungen des Mangels an Vitaminen oder Inkretstoffen 
bestimmter Art konnen auftreten, wenn diese fehleD, aber auch wenn aie angeboten 
werden, jedoch in den Zellen keinen Angriffspunkt finden. Daa Versagon der 
Vitamintherapie in manchen Fallen kann dadurch erklart werden, daB diese Prodd. 
in den Zellen keine Resonanz fur ihre Wrkg. finden. Man wird die wirklichcn 
Ayitaminosen und Aninkretinosen yon jenen Fallen zu trenncn lernen miissen, 
bei denen primar weder Yitamine noch Inkretatoffe mangeln und die dennoch in 
letzter Linie gemeinsame Ziige mit den genannten Zuatiinden aufweisen, weil in 
den Zellen die Bedingungen zur Entfaltung der apez. Wrkg. fehlen. (Klin. Wchschr.
3. 267—69. Halle a. S.) A r o n .

D. D. B lacklock, Mangel an kSrperlicher Ubung ais ein bedeutsamer Faktor 
in der Epidemiologie der Beri-Beri. Beobachtungen in einem Gefangnia u. Ver- 
suche an Hiihnem zeigen, daB Mangel an korperlicher Obung bei gleicher Art der 
Emahrang den Auabruch der Kankheit beschleunigen u. bei den Tieren auch den 
Tod rascher herbeifiihren kann. (Brit. Medical Journal 1 9 2 4 . 1046—47. Freetown, 
Sierra Leone.) A r o n .

F. Caridroit, Yeranderung der Stickstoffausscheidung (Gesamtharnstickstoff) im 
Verlauf von experimentellem Skorbut. Bei- Meerschweinchen, die skorbuterzeugende 
Koat erhielten, aank nach einigen Tagen die N-Ausscheidung, stieg dann aber, 
sobald die eraten Krankheitasymptome auftraten, teilweiae sogar iiber den Anfangs- 
wert. Damit geht dann Abmagerung einher, wie in der Endperiode des Hungerna. 
Dies laBt daran denken, daB die Tiere daa NahrungseiweiB nicht ausnutzen, 
sondern ihr KorpereiweiB angreifen, woraua direkte oder indirekte Toxinwrkgg. 
heryorgehen wiirden. (C. r. soc. de biologie 9 0 .  1379—SO. Paris, Ecole norm. aup.; 
Coli. de France.) Sp ie g e l .

E obert M. H ill mit H ow ard B. Lew ii, Ber Schwefelttoffuechsel. VII. Bie 
Oxydation einiger dem Cystin vericandter Schuiefcl aerbindungen im tierisćhen 
Organismus. (VI. vgl. L e w is , U p d e g b a f f  u . Mc G in t y , S. 205.) Thiomilchsdure 
(ais Na-Salz) wurde bei Kaninchen nach subcutaner u. peroraler Zufuhr leicht 
oxydiert, wobei 50% des Harn-S ais Sulfat-S auftraten. Es war in den yerfutterten 
Mengen (0,658 g pro 2,5 kg) yollig ungiftig. Fast ebenso leicht wurde der S von 
'■1'hioglykohaure oxydiert, die aber tox. wirkt. Dagegen war bei Thiodiglykolsaurs, 
S(CH,.CO,H),, keine Oiydation u. keine Giftwrkg.'festzustellen. Es scheinen nur 
diejenigen organ. S-Verbb., die die SH-Gruppe enthalten oder yom Organiamua 
leicht in diese Gruppe enthaltende Verbb. yerwandelt werden, im tier. Organismus 
leicht oxydierbar zu sein. (Journ. Biol. Chem. 5 9 . 557 —67. Urbana, Uniy. of 
Illinois.) S p ie g e l .

E obert M. H ill mit H ow ard B. Lewi», Ber Sćhioefelstoffwećhsel. VIII. B at 
Verhalten von Thiophenol und Thiokresol im tierisćhen Organismus. (VII. ygl. 
yorst. Ref.) Nach Eingabe yon Thiophenol u, p-Thiokresol fand sich kein Zeichen
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einer Osydation zu Sulfat-S, obwohl eine gewiase Absorption dieser Verbb. durcb 
Vermehrung des organ. S im Harn angezeigt wurde. Beide Verbb. sind giftig. 
Nach Thiokresol trat im  Harn eine rote Substanz auf, die keinen S enthalt u. 
wahracheinlicli kein H8moglobinderiv. (Fehlen einea Abaorptionsepektrums) ist. Sie 
konnte dem Harn durch A. oder Chlf. entzogen werden. (Journ. Biol. Chem. 59. 
569—75. Urbana, Univ. of Illinois.) S p ie g e l .

John  H. N orthrop, Die Dynamik der Trypsinverda%ung. II. Bedingungen, 
unter denen die Reaktion vwnomolekular ist. (I. vgl. Journ. Gen. PhyBiol. 6 . 239;
C. 1924. I. 1824.) Die Dynamik von Enzymrkk. iBt mehr oder weniger von der 
cinfachen Maasenwirkungsformel dei monomolekularen Ek. yerachieden, wahr- 
Bcheinlich infolge sekundarer Rkk., die ebenfalla dem Maasenwirkungsgeaetz folgen. 
Alle dieee Rkk. konnen nicht auf e in e  Gleiehung gebracht werden. Die sekun- 
daren Rkk. konnen aber im Vers. auf ein Minimum beschrankt werden, z. B. bei 
der Trypsinyerdauung durch Arbaiten bei niederer Temp. die die Inaktiyierung des 
Trypsins yerhindert, weiter durch Anwendung eines Oberachuaaes von Trypain u. 
unter Beobachtung des Versehwindens deB EiweiBes. Unter diesen Bedingungen 
besteht eine monomolekulare Rk. (Journ. Gen. Physiol. 6. 417—2S. Rockefeller- 
Inst.) W o lff .

John H. N orthrop, Die Dynamik der Trypsinverdauung. III. Der Yerlauf 
der Reaktion lei konstantem Substrat unter das Enzym inaktivierenden Bedingungen. 
(II. vgl. yorst. Ref.) Es wurde der Hydrolysegrad YOn konz. GelatinelBgg. bei 
hoher Temp. u. bei groBetn Uberschufi an Trypain beobachtet. Die Substratkonz. 
kann hlerbei ais konstant betrachtet werden, yariabel ist dann nur der Abfall der 
Trypsinmenge infolge Inaktiyierung. Der Verlauf entspricht dann dem Massen- 
wirkuugsgesetz. (Journ. Gen. Physiol. 6. 429—37.) W o l f f .

Jo h n  H. N orthrop, Die Dynamik der Typsimerdauung. IV. Der Verlauf der 
Reaktion, m nn  leide Faktoren, Substrat- und Enzymkonzentration, vermindert werden. 
(III. Ygl. Yorst. Ref.) Bei Trypsinyerdauung Yon Edestin bei 40° in Ggw. von
1-m. NaCl wird das Enzym schnell inaktjyiert. Die Rk. ist monomolekular, auch 
bei hoher Enzym- u. niedriger Edestinkonz., aber nicht mehr bei niedriger Enzym- 
u. hoher Edestinkonz. (Journ. Gen. Physiol. 6. 439—52.) WOLFF.

M ary Swartz Rosa und Grace Mac Leod, Verdauungsvertuche mit rohtm 
.Weipei. U. Die Verdaulichkeit von ungttchlagenem Eiweip verglichen mit gescMagenem 
Eiweip. Die Yerdaulichkeit des EiweiB wurde durch das Schlagen nur in der 
Halfte der Falle etwas yerbessert. (Journ. Biol. Chem. 58. 369—71 1923, New-York, 
Columbia Univ.) A b o n .

M arcel H andel, Uber den Einflup der Salze auf den Stoffwechsel. L Mit- 
teilung. Die Beeinflussung des respiratorischen Gaswećhselt. Zellsalzarm, d. h. Yon 
Salzen nur mit NaCl ernahrte Ratten zeigen nach anfanglichem Anatieg Abfall des 
Gaswechsels, der im allgemeinen starker ist ais die Gewichtsabnahme; jK(7l-Zulage 
Yerlangsamt diesen Abfall, CaCI,-Zusatz dagegen beschleunigt ihn. Phosphat u. 
Eistn  lieBen keine deutlichen Anderungen erkennen. (Biochem. Ztschr. 146. 
420—37. Berlin, Charitś.) WOLFF.

M arcel Handel, Uber den Einflup der Salze auf den Stoffwechsel. II. Mit- 
teilung. Blutzucker und Leberglykogen. (I. vgl. Yorst. Ref.) Bei zellsalzarmer
Ernahruńg der Ratten steigt der Blutzucker etwas, das Leberglykogen ist ver- 
mindert. KC1 bat darauf keinen wesentlichen EinfluB, CaCl, steigert den Blut- 
zackerspiegel etwas, das Leberglykogen wird kaum yerandert. Durch Phosphat- 
zusatz wird der Blutzuckerspiegel n. (Biochem. Ztschr. 146. 438—45.) WOLFF.

Pau l Llebesny, Beitrage zur Pathologie des respiratorischen Gaswechsels.
III. Mitteilung. Uber den Einflup des Jods au f den Stoffwechsel. Bei Menschen 
ohne nachweisbare Schilddrusenerkrankung ist die Einw, Yon groBen Gaben J  sehr
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schwankend. Bei Strumentragern mit Hypofunktion kommt ea zu Steigerung des 
Stoffweehsels bia sur Norm, bei solchen mit Hyperfunktion durch kleine Mengcn 
J oft zu einer Senkung, zuweilen aber auch zu eiceasiyer Steigerung, die zur 
Unterbrechung der Medikation notigt. Bei den Failen von HyperthyrcoBe u. 
Basedow iat daher Behandlung mit J  nur zulassig, wenn standige esakte Kontrolle 
deg Energieumaatzes stattfindet. (Wien. klin. Wchsehr. 37. 494—99. 521—22. 
Wien, Uniy.) Sp ie g e l .

"Yonosuke Fujim aki, Uber die Beeiehungen der experimentellen Hyperglykamic 
lum Eeservealkdli. Die .4dmiaZinhyperglykamie tritt aicher nicht ala Folgo einer 
Acidoeis auf. Der hohere Ausfall einer Blutzuckcrateigernng mu8 nicht unbedingt 
auf eine erhohte Zuckerauaschuttung zuruckgefuhrt werden, aondern kann auch 
auf langerem Verweilen des Zuckera im Blute beruhen. Nach Veraa. mit Zucker- 
injektionen yerB chw indet tataachlich in Parallele zur Steigerung der CO,Kapazitat 
der Zucker schneller aus dem Blut, wird dagegen bei einem Absinken liinger im 
Blut zuriickgehalten. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 102. 236—43. Heidel
berg, U niy .) ' W o l f f .

E. Freudenberg  und P. Gyórgy, Uber Kdlkbindung durch tierisćhes Gewebe.
X. (IX. vgl. Błochem. Ztschr. 142. 407; C. 1924. I. 1053.) Der Einwand L ie s e - 
GAKGb (Biochem. Ztschr. 145. 96; C. 1924. I. 2285) gegen die Verkalkungstheorie 
der Yff., daB bei Behandlung des Knorpels erst mit Phosphat, dann mit Ca-Lag. 
auch Anreicherang an Phosphat tu  erzielen sein wurde, wenn die Oa-Lsg. starker 
molar konz. wiire ais die Phosphatlag., wird experimentell widerlegt. DaB Ab- 
spaltung yon Saure bei Ubergang yon sekundarem Phoaphat in tertiares far das 
Uberwiegen der Phosphate Iiber die Carbonate auch eine Kolie spielen konne, 
halten Vff. for moglich u. ciperimenteller Priifung zuganglich. (Biochem. Ztschr. 
147. 191—92. Marburg, Kinderklin. Heidelberg, Kinderklin.) Sp ie g e l .

iB&m i Kisili, Experimentelle Beitrage iiber Calcium- und Magnetiuinstoffwechsel 
mit BeriidksićMigung des Gehaltes an diesen Elementtn im Blutplasma. Verss. am 
Kaninchen. Im H u n g e r sinkt i?) Ca in der Nierenausscheidung, Bei langerem 
Hunger Bteigt Mg. Im Blutplasma sind Cl, Mg u. CO, groBen Schwankungen 
unterworfen, doch sinkt COj bis zur Halfte der Norm, das Verhaltnis Ca : Mg 
weicht darin stark yom n. ab. Eiperimentelle Acidosia durch M in e ra ls a u re n  
erzeugt stark negatiye Ca- u. Mg-Bilanz, wobei die Mg-Ausscheidung durch die 
Nieren diejenige yon Ca im V erhaltniB  zur Einnahme ubertrifft. Die Auaacheidung 
beider durch den Darm wird nicht wesentlich beeinfluBt, die Werte im Blutplasma 
sind sehr schwankend. Einfiihrung voa NaHCOs schont die Ausacheidung yon Ca 
(durch NaCl gesteigert), beeinfluBt den Mg-Haushalt nicht wesentlich, yermehrt den 
Ca-6 ehalt des Plaamas. ■ P  zu 0,0001—0,0002 g tSglich wirkt auf Ca- u. Mg-Haus
halt nicht, bei 0,0006 g steigert er die Ausacheidung yon Ca u. auch yon Mg. 
P hosphat yermindert Ca, erhoht Mg im  Harn, yermehrt stark Ca im Kote. Im 
Plasma bleibt COs u. Mg unbeeinfluBt, sinkt Ca. Bei U ra n n e p h r i t is  wird 
Ausacheidung yon Ca u. Mg darch Harn u. Kot bedeutend yermehit, im 
Blutplasma zeigt der Gehałt an beiden groBe Schwankungen. T e m p e ra tu r-  
anstieg  durch Warmestich bedingt keine Yeranderung. Bei Colifieber ist der * 
Anaatz yon Ca u. besonders Mg stark yermindert, der Gehalt im Blute far Ca yer- 
mindert, fiir Mg erhóht. P a ra th y re o id e k to m ie  yermehit die renale Aus- 
seheiduDg beider, die Darmausscheidung nicht. Bei akuter T e ta n ie  ist CO, im 
Plaama vor dem Anfall yermehrt, nach ihm yermindert. (Mitt. a. d. med. Fak. d. 
Kais. Uniy. zu Tokyo 30. 91—175. 1923; Ber. ges. Phyaiol. 24. 364—65. 1924. 
Ref. F r e i s e .)  S p ie g e l .

H arold E. Himwioh, R obert 0. Loebel und David P. B arr, Untersuchungen 
uber die Wirkung eon Korperarbeit beim Diabetes. I. Anderungen im Sdurebaien-
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gleichgcwicht und ihre Bcziehungen zu,r Anhdufutig von Milchsiiure und Aceton. 
Boim Diabetikor ist nach korperlicher Arbeit im Arterienblut die CO,-Spannung, 
-Kapazitiit u. Alkaleacenz etwaa geringer ala bei n. Personen. — Nach 50 Min. 
dauernder miiBiger Arbeit iat 17—53 mg %  Milchsiiure im zirkulierenden Blut des 
Diabotikors. Dio Menge an AcetonkSrpern ist nicht vermehrt. — Wie n. nimmt 
nach Boinarbeit die Milchsiiure im Armblut von Aiterie zu Vene um 8 —21 mg ab. — 
Auch boim Diabetikor liefern Kohlenhydrato durch TJmsetzung in Milchsaure die 
Energio bei der Muskelkontraktion. (Journ. Biol. Chem. 59. 265 — 85. New 
York.) MttLLEB.

R oger S. H ubbard  und F loyd R. W right, Schwankungen in der Aceton- 
ausschcidung zu yerschiedcnen Tageszeiten. (Vg). Journ. Biol. Chem. 67. 115;
C. 192S. Ili, 1329.) Bei Kranken mit n. Erniihrung oder mit solcher, die gleich 
viol Moll. ketogener u. antiketogener Subatanz enthielt, war die Ausacheidung den 
ganzeu Tag iiber (Unters. in 2-std. Zwiachenraumen) konstant, sonBt wies 8ie deut- 
liche Schwankungen auf, Minimum unmittelbar nach der Mahlzeit, Maximum
2 —4 Stdn. danach, im Mittel wahrend der Nacht geringer ala am Tage. Es scheint 
danach zuerat Kohlenhydrat, dann erst Fett yerbrannt zu werden. (Proc. of the 
soc. f. exp. biol. and med. 21. 123—24. 1923. Clifton Springa, Sanit.; Ber. geB. 
Physiol. 24. 456. 1924. Ref. Sc h m it z .) Sp ie g e l .

Qeorge8 Font&s und A lesandre Yovanovitch, Ver gleich der Aussćheidung 
von Gesamtstickstoff, Harmtoff, Ammoniak und Aminoiduren wahrend des Wachens 
und des Schlafes. II. Vollsłandiges Hungern. (Vgl. C. r. soe. de biologie 88. 456;
C. 1923. I. 1516.) Wahrend 3-mal 24-etd. Hungerna bis auf je  300 ccm W. in 
der Tsges- u. in der Nachtperiode wurden in den Harnen vom Tage (bezw. von 
der Nacht) gefunden: Gesamt-N 56,2 (43,8), Harnstoff 37,4 (42,6), Aciditat in 7io‘n- 
NaOH 42,4 (57,6), NHa 39,4 (60,6), Aminoaauren-N 50,6 (49,4). Anscheinend trilt 
wahrend dea Schlafes Acidosis auf. (Buli. de la soc. de chim. biol. 5. 363—71.
1923. StraBbarg, Fac. de móc].; Ber. ges. Physiol, 24. 340. 1924. Ref. K a p f -  
HAMMKit.) S p ie g e l .

U go Lombroso, Uber den Fettstoffwećhsel. Reibe II. Die hoheren Fettsauren 
»w den in Autolyse befindlichen Organen. Mitteilung I. Wie sich die Fettsauren in 
Leber und Lunge von hungernden oder gefiitterten Hunden im Laufe der aseptischen 
Autolyse verhalten. Mitteilung II. Das Schicksal der Fettsauren in der Leber 
wahrend langerer Autolyse. Einwirkung des Acetons auf die Neubildung der hoheren 
Fette. (Vgl. L o m bro so  u. S ib a c u s a , Ann. di clin. med. 12. 1 ; C. 1924. I. 1824.)
I. Bei Autolyse in Ggw. von Fluorid wurde daa Fett in den Organen in 16 bis 
24 Stdn. meist angegriffen u. im Mittel um 6,8%  vermindert, manchmal aber, be- 
sondera nach zusammengesetzter fettreicher Nahrung auch nicht. Die von R o g e e  
u. B i n e t  (ygl. C. r. soc. de biologie 87. 24; C. 1922. III. 537) genannten hohen 
Werto wurden nie erroicht. Nach 3-tagigem Hungern ergab die Autolyse sogar 
leichte Zunahme des Fettes. Die in alteren Versa. des Vfs. beobachteten Ver- 
anderuD gen des Fettgehaltes erfordern nicht die Ggw. von Blut. — II. Die Ur- 
sache der Abweichuogen zwischen seinen Yersuchsergebnissen u. denen von R o g e e  
u. B i k k t  sucht Yf. in der Dauer der Verss. Die Fettabnahme in der Leber ge- 
futterter oder mit HCl bebandelter Hunde eetzt sich jenseita einer gewiasen Yer- 
auchsdauer nicht fort. Es scheint ein krit. Punkt zu eiiatieren, in dem sich Fett- 
zerstorung u. Fettbildung treffen, denn meist wird der anfangliche Fettgehalt all- 
mablich wieder hergestellt. Zn gab e von Aceton zum Autolysegemisch begunstigt 
die B. boherar Fettsauren in der Leber von Hungerhunden. (Arch. internat, de 
physiol. 2 2 . 1 —8. 9—16. 1923. Messina, Univ.; Ber. ges. Phyaiol. 24. 351—52. 1924.
R ef. Sc h m it z .) Sp ie g e l .
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U, Lombroao, Ober den Fettstoffmchsel. Reihe II. Die Mheren Fettsauren in 
den in Autolyse befindlichen Organen. III. Mitteilung. Ober dat Yerhaltcn der 
Fettsauren in der Żeber und der Lunge pankreasloser Hunde. WirJcung des 
PanJcreas au f den FetUtoffioechiel. (I. u. II. vgl. vorst. Ref.) An den Lebern 
pankreadoaer Hunde tritt im Gegenaatze zu denen vou n. Tioren, wenn in beiden 
Fallen die Totung nach kriiftiger Futterung oder Einftihrung yon HCI ina Duodenum 
erfolgt war, bei asept. Autolyse keine Verminderung, sondern eher loichto Ver- 
mehrung ein. Dio Lungen zeigten bei den ersten zwar noch eine Abnahme der 
Fettsauren, aber viel geringer ala in der Norm. Zusatz von Pankreasestrakt bo- 
wirkt meist Abnahme wahrend der Autolyse, in geringerem Grade auch der von 
Lungeneitrakt, nicht aber aeiernicrter Paukreassaft. Die Bauchspeicbeldriise 
bildet also ein fiir den Stoffwechsel notwendiges innereB Sekret. (Arch. internat, 
de physiol. 22. 137—55. 1923. Messina, Univ.; Ber. ges. PhyBiol. 24. 455. 1924. 
Ref. L a q o e r .) Sp ie g e l .

A. Richand und J . Coirre, Durch das Polarimeter geusonnene Hinweise im 
Studium de* Zuckerstoffwcchsch im Organismus. Aus yerachiedenen friachen Organen 
des Hundes, besonders aua Darmschleimbaut hergeB tellto , fUr sich u. in Salzlsg. 
opt.-inakt. Alkoholtrockenpraparate bewirkten in Lsgg. yon Olucose, Lactose, 
Amygdalin u. ff-Methylglucońd Riickgang der Drehung ohne Anderung der titri- 
metr. Werte. Die Hypothese der B. von /-Glucoae ( H e w i t t  u. P b id e )  halten 
Vff. nicht fiir geniigend gestutit u. fiir die Befunde bei den iibrigen Zuckern nicht 
anwendbar. An eine Kondensation der Zucker ist auch nicht zu denken, da sich 
im apateren Yerlauf der Versa, die anfangliche Drehung wieder herBtellt. Ferment- 
whkung kann nicht yorliegen, da das Priiparat aus Scbleimhaut auch noch nacb 
Erhitzen auf 120° wirkte. Vff. yermuten eine Bindung der Zacker mit AminosSuren 
zu schwacher rechtsdrehenden oder linksdrehenden Prodd. Gegen Garwrkg. unter- 
gariger Hefe wird der Zucker durch die Organpraparate nicht geschutzt. (Buli. de 
la aoc. de chim. biol. 5. 890 — 96. 1923; Ber. ges. PhyBiol. 24. 451. 1924. Ref. 
S chm itz .) S p ie g e l .

W illiam  A. Perlzw elg , Em ily L atham  und Chester S. K eefer, Das Ver- 
halten des anorganischen Phosphats in Blut und Harn von Normalen und DiabetiJeern 
wahrend des Kohlenhydratstoffwechsels. Beim Normalen findet aich nach Injektion 
von 3,5 Itisultneinheiten (I), nach Gaben von 50—100 g Glucose (II) Bowie nach 
iDjektion yon 0,5 mg Adrenalin (III) betr&chtlicbe Abnahme dea anorgan. Phos
phats im Blute, nach I  u. I I  auch im Harn, wahrend es nach I I I  hier meist zu- 
nimmt. Durch Glycerin per os wurde die Ausacheidung im Harn ebenfalls stark 
herabgesetzt, wobei der respirator. Quotient im Gegensatz zu eonstigen Ffillen yon 
Phoaphatretention Bank. Solche fand sich beim Diabetiker nach I  oder I I  nicht, 
beaonders wenn Blutzuckerkurye u. Gaswecbsel gegen erhohten Kohlenhydrat- 
umsatz sprachen. — Bei Phoaphatretention anderte sich die Titrationsaciditat im 
Blute nicht u. lieB sich eine KohlenhydratpboaphorEaureyerb. darin nicht nach- 
weisen, (Proc. of tho soc. f. exp. biol. and med. 21. 33—34. 1923. Baltimore, J o h n s  
H o p k in s  Hosp.; Ber. ges. Physiol. 24. 344. 1924. Ref. L e s se k .)  S p ie g e l .

Camillo A ltom , Beitrag tum Studium des Cholesterinstoffwcchsels. III. Ober 
die Veranderungen des Cholesterins icahrend der Autolyse der Liber normaler Hunde. 
IV. Ober die Yeranderungen des Cholesterins wahrend der Autolyse der Leber von 
Hunden nach Pankreasexstirpation. (I. u. II. ygl. Arch. internat, de physiol. 20. 
162. 192; C. 1923. IIL 506.) III. Wahrend der erBten 30 Stdn. "der Autolyse be- 
merkt man ganz yerschiedene Erscheinungen je nach der Vorbchandlung der Hunde. 
Bei Hungerhunden nimmt das Cholesterin im Mittel um rund 10°/o des Anfangs- 
wertea zu, bei gefStterten oder mit HCI behandelten um 26 bezw. 16% ab, die 
Eracheinungen sind also dieatlben wie bei durchbluteter Leber. Jenseits der
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30 Stdn. folgt auf anfangliche Vermebrung Herabsetzung u., umgekehrt, wobei in 
einem gewissen Augenblick (nach 40 Stdn. oder spater) der Anfangawert paasiert 
wird. Durch Ólsaure in Form von Seifen oder Estern wird die Cholesterinbildung 
immer yerat&rkt, die obere Grenze aber nicht verschoben. Der Hochatwert im 
Choleateringehalte frisch praparierter Leber wurde zu 0,319°/0 gefunden u. auch bei 
der Autolyso nie iiberacbritten. Vielleicht enthalt die Leber neben Cholesterin 
einen ahnlichen, mit Digitonin nicht reagierenden, aber leicht in jenes Uborgehenden 
Kórper, von dem mehrere Autoren berichten.

IV. Yerwcndet man zu den Versa. Leber pankreasloser Hunde, so erhalt man 
bei Hungertieren Abnahme dea Choleaterins um 5,4—16,4%, nach Behandlung mit 
HC1 um 28—44%• Die CholeaterinolyBe dauert hier auch uber 44 Stdn. hinaua an. 
Fettsusatz ycratiirkt die B. von Choleaterin weniger ais bei n. Hunden. War dem 
pankreasloaen Hunde Pankreaaprefisaft eingesprittt worden, eo glich daB Ergebnia 
demjenigen bei u. Tieren. (Arch, internat, de physiol. 22. 17—31. 32—42. 1923. 
Mcasina, Uniy.; Ber. ges. Physiol. 24. 352—53. 1924. Bef. S c h m itz .)  S p ie g e l .

Camillo Artom , Vergleich des Gehaltes an Fetten und Lipoiden in der Leber 
normaler und pankreasexitirpierter Hunde. (Vgl. yorst Ref.) Eine anacheinend 
aehr wichtige, bisher nicht beachtete Komponente dea Lipoidkomplezea ist der 
Nichtcholeatcrinanteil des Unyeraeifbaren, yom Vf. ala X beneichnet. Bel n. 
Hunden (6) fanden sich Werte in guter Ubcreinatimmung mit den in der Literatur 
angegebenen, nur kleine iudiyiduelle Schwankungen in Trockenruckstand, Geaamt- 
u. Phoaphatidfettsauren u. gesamtem Unyeraeifbaren, betrachtliche in Cholesterin 
u. X. Bei pankreaslosen Tieren (5) zeigten sich groBe Yeranderungen yerschiedonen 
Charakters in den einzelnen Fraktionen: Enorme Steigerung der nicht in Phospha- 
tiden enthaltenen Fettaauren, Steigerung dea CholeBterins auf n. Maximalwert, X 
etwas yermindert. (Buli. de la soc. de chim. biol. 5. 872—89. 1923. Mcsaina, Univ.; 
Ber. ges. Phyaiol. 24. 455—56. 1924. Ref. S c h m it z .) Sp ie g e l .

E rnst P ohle , Uber die Besorption und Exkretion t aur er und basischer I< wb
ito fi e beim Warmblilter. (Ein Beitrag zur Frage der Beziehungen zwisehen Gewebs- 
peimeabilitdt und H-IonenJconzentraUon.) Die yorliegenden Verss. sprechen fur dia 
Ansicht yon B e t h e  (Biochem. Ztschr. 127. 18; C. 1922. I. 1152), daB die Rk. im 
auBeren (u. inneren) Medium weaentlichen EinfluB auf die Permeabilitat tier. Mem- 
branen auaiibt. Die Auascheidung intrayenos zugefiihrter saurer Farbatoffe durch 
die Niere dea Hundcs wurde beachleunigt u. yerstarkt, wenn der Harn durch gleich- 
zeitige Sauregaben saurer gemacht wurde, yerlangsamt u. yermindert, werin die 
Rk. des HarueB durch Alkaligaben nach der alkal. Seito hin yerandert wurde. Fiir 
die Auascheidung von bas. Farbstoffen wirkten die gleichen Einfliisae im umgekehrten 
Sinne. Fur die Besorption beider Arten yon Farbstoffen durch den Darm wirken 
sie ebenso gegenagtzlich. Man kann auf dieae Weise selbst hochkolloidale saure 
(Alizarinblau) u. bas. (Viktoriablau) Farbatoffe zur ReBorption u. Exkretion briDgen. 
Bei Einyerleibung saurer Farbatoffe sucht der Organismua die zur Auascheidung 
gunstige saure Harnrk. herbeizufiihren; die [H-] (im Original steht falschlich pn-
D. Ref.) des Harnes steigt auch ohne Saurezufuhr wahrend der Farbatoffauaacheidung 
erheblich an, um in der Nachperiode um so mehr nach der alkal. Seite zu gehen. 
(PFLtlGERa Arch. d. Physiol. 203. 558—69. Frankfurt a. M., Inst. f. animal. 
PhyBiol.) Sp ie g e l .

B. B reitner und F. Starlinger, E in Beitrag zur Nierenfunktionspriifung. Die 
Ausscheidungsdauer yon Farbstoffen (Indigocarmin) acheint nicht nur vom Zustande 
der Niere, sondern grundsatzlich yom phyaikal.-chem. ZuBtandabild der Plaama- 
eiweifikolloide abbangig. Dieser Faktor muB daher durch eine beaondere BelaBtunga- 
probe (Milcbinjektion) ermittelt u. bei der Diagnose berucksichtigt werden. (Ztachr. 
f. d. ges. exp. Medizin 41. 714—22. Wien, Uniy.) Sp ie g e l .
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Sadaynki Kuzuya, Uber die Beeorptionstaligkeit des Ósnphagus. Aub der 
unten abgebundenen Speiserohre wurden resorbiert K J  (J im Speichel nach ca. 
40 Min., im Harn nach 1 Stde.), Na-Salicylat (im Harn nach 20 Min.), Phenacetin, 
Santonin (nachweisbar nach 35 Min ), Neoćhramisol, eine organ. AB-Verb. vom Sal- 
yaraantypus (As nachweisbar nach 50 Min.), Strychnin (Reizeracheinung, unter Um- 
atanden Tod achon nach 20 Min.), Atropin (Pupillcnerweiterung nach 10 Min.), an- 
B ch e in e n d  gar n i c h t  kolloidales Fe u. Ag, sehr leicht Gase (Br-Dampf). Yon Farb- 
Btoffen wurden Methylenblau, Lithioncarmin u. Indigocarmin sehr leicht reaorbiert, 
Phenolsulfophthalein, Eosin , Alkaliblau u. T u B c h e e m u lB io n  auch in Stdn. nicht 
Bpurenweiae, ebenaowenig fremdes EiioeifS. Von in den Organiamus anderweit ein- 
gefuhrten Stoffen (KJ, Santonin, Na-Salicylat) gelangte nichta in die Speiserohre. 
(Aichi Journ. of exp. med. 1. 75—94. 1923. Nagoya, Uniy.; Ber. ges. Phyaiol. 24. 
459. 1924. Kef. E. O p p e n h e im e k .)  S p ie g e l .

N. Okuneff, Studien iiber parenterale Besorption. I. MitteiluDg. Besorption 
aus der Bauchhóhle unter normalen Bedingungen. Nach Injektion von Trypanblau 
in 1—2%ig. Lsg. in die Bauchhóhle yon Kaninchen wurde in yerachiedenen Zeiten 
Blut entnommen u. die Menge dea darin yorhandenen Farbstoffa colorimetr. bestimmt. 
Die ersten Farbstoffmengen erschienen im Blute einige Min. nach der iDjektion, 
erheblich spater, wenn das Eintreten von Lymphe yerhindert wurde. Es trat dann 
ein Anwachsen wahrend 3—4 Stdn. ein; wahrend dieser Zeit muB ako die Resorption 
in die Blutbahn groBer sein ais die Auaacheidung aus ibr. Daa Maiimum des 
Gehaltes kann erst nach der intensiysten Reaorptionsperiode sich einstellen. Die 
dann einsetzende Abnahme ist anfangs langsam, weil immer noch Resorption aua 
der Bauchhóhle, aber infolge des dort gering gewordenen Gehaltes in yermindertem 
Grade stattfindet. (Biochem. Ztschr. 147. 103—16. St. Petersburg, Militarmed. 
Akad.) S p ie g e l .

A lexander P allad ln  und Lydia Griliches, Zur Fragt der Biochemie der 
experimentellen Tetanie. (Harn- und Muikelkreatin bei der Gmnidin- und para- 
thyreopriven Tetanie ohne oder nach Ca-Behandlung.) Bei der Guanidin- u. der 
parathyreopriyen Tetanie sind in den Muskeln infolge ihrer Zustandsanderung die 
Vorgange der Kreatinbildung gesteigert. Es tritt d a d u r c h  Kreatin im Harn auf; 
die K r e a t in in a u s a c h e id u n g  iat hochBtens leicht erhoht. Bei der esperimentellen 
Tetanie besteht also ein direkter Zusammenhang swiachen der Kreatinbildung in 
den Muskeln u. der Kreatin- u. Kreatininausscheidung im Harn. Bei Einspritzung 
von CaOl, blieb bei Guanidinkaninchen die Kreatininausacheidung fast n . ,  wShrend 
Kreatin nicht oder fast nicht auftrat; bei diesen Tieren bleibt der Kreatingehalt 
der Muskeln n., wenn mittels Ca die Tetaniesymptome beaeitigt werden. Der er- 
hohte Kreatingehalt der Muskulatur ist nicht Folgę einer B. u b e r B c h i is s ig e r  Mengen 
aua Guauidin (Biochem. Ztschr. 146. 458—C6. Charków, Med. Inst.) W o l f f .

Leon ABher, Beitrage zur Physiologie der DrUten. Nr. 62. Klyoshi Furuya, 
Fzperimentellc Untersuchungen iiber den Ein fiu ji der Drilten mit innerer Sekretion 
auf die Wachstumsvorgange, zugleich Beitrage zum Konstitutionsproblem. I. Mit- 
teilung. Her Einflufł des Ooariums und der Schilddriise au f die Begeneration der 
wsi/Jen und der roten Blutkorperchen. (61. ygl. A s h e e  u . R o h b e k , Biochem. Ztschr.
145. 154; C. 19 2 4 . I. 2381.) VerBa. an Kaninchen moglichst gleichen Alters u. 
gleicher GroBe, Unters. des Blutes in n._ Zustande u. in y e r B c h ie d e n e n  Perioden 
nach operatiyer Entfemung des Oyariuma oder d e r  Schilddriise auf Gehalt an 
Hamoglobin, Gesamtleukocyten u. Leukocytenbild. Nach mittelgroBem Blutentzug 
erfolgte Begeneration dea Hamoglobins am schnelkten beim n., langsamer beim 
oyarienlosen, noch langsamer beim schilddifisenloBen Tiere. Beim n. Tiere findet 
sich nach dem Blutentzuge zuniłchBt wesentliche Erhohung der polymorphkernlgen 
Leukocyten bei yerminderter relatiyer Leukocytenzahl. Diese Erscheinnng iat beim
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oyariumloson Tiere jedenfalls viel weniger ausgesprochen, wenn uberhaupt vor- 
handon, bolm achilddrUsculosen faat ganzlich verwiscbt. (Biochem. Ztschr. 147. 
390—409.) Sp ie g e l .

Leon Ashor, Beitrage zur Physiologie der Driisen. Nr. 63. K iyoshi Furnya, 
Experimentelle Untersućhungen iiber den Ein/lufS der Diiisen mit inncrer Sekrttion 
auf die Wachstumsi-organge, zugleićh Beitrage zum Eonsiitutionsproblem. II. Mit- 
toilung. Die Abhangigkeit der Phagocytose von inneren Sekreteri, eine neue Methode 
zur Untersuchung dsr inneren Sekrttion. (62. vgl. yorst. Ref.) Ohne dem zellularen 
Prinaip fundamentale Bedeutung beizumessen, halten Vff. es doch fiir geboten, die 
Funktionsweise einer solchen morpholog. Einheit wie der Zelle auf Leistungsfahigkeit 
unter veriinderlicheu Bedingungen priłfen zu konnen, zumal das, was man Konst. 
uenut, sich iu jeder einselnen Zelle, unabhangig vom Zusammenhang im Gesamt- 
organismus ausdrucken konnte u. sollte. Um Wachstums-, Leistungs- u. Konstilutions- 
probkmo an iaolierten Zellen ohne allzu kiinstliche Bedingungen zu untersnchen, 
scheinen die eine Sondcresistenz fuhtenden Leukocyten besonders geeignet. Ais eine 
ihrer wichtigsten Funktionen, die nach dem Verf. von H. J. H a m b o e g e k  leicht 
gepruft werden kann, wurde zunachst die Phagocytose bei n. (I), oyarienlosen (II) 
u. schilddtiisenlosen (III) Kaninchen an mit Bterilem Aleuronat erzeugten Bauch- 
hohleneisudaten verglichen. Dabei wurde ferner das histolog. Leukocytenbild u. 
das Arnethsche Blutbild festgestellt Aus dea Beobachtungen werden folgende 
Hauptschlflsae gezogen: 1 . Bei I I  ist das phagocytare Vermogen merklicb, bei I I I  
auf einen ganz niedrigen Wert berabgesetzt. — 2. Diese Yerminderung laBt sich 
auch an der Herabsetzung der Phagocytose der polynuclearen Eysudatleukocyten 
durch die Makrocyten erkennen. — 3. Im Serum von n. Kaninchen hebt sich das 
pbagocytiire Yermogen aller Eysudatleukocyten, am meisten das der Leukocyten 
von I I I ;  dauach scbeint weniger der Aufbau der Zellen ais das Medium die 
LeistungsunfShigkeit zu bedingen. — 4. Fiir diese Annahme spricht auch, daB 
morpholog. Unterschiede der untersuchten Arten yon Essudatleukocyten nicht ent- 
deckt werden konnten. — 5. Serum yon U l', in geringerem Grade auch yon II  
setzt da8 phagocytare Yermogen der n. Eisudatzellen herab, das yon I I I  auch 
et was das Yermogen der Zellen yon II , wahrend es das der Zellen von I I I  geting- 
fiigig erhoht. Serum yon I I  wirkt auł die Zellen yon I I I  sehr erheblich phago- 
cytosefórderud. — 6. Im Serum von Scbilddriisentiagern scbeint ein Sekret zn sein 
oder ein Zustand su herrschen, das oder der, yon der Schilddriłse herstammend, 
der Phagocytose giinstig ist. — 7. Durch Filtterung mit Scbilddrusentabletten wird 
das phagocytare Vermogen der Zellen yon I I I  yollstandig auf d. Hdhe gebracht, 
der Zellen yon I  ein wenig heiabgesetat. — S. Fiitteruug mit Oyariumtabletten 
reatituiert das phagocytare Vermdgen der Zellen yon U . (Biochem. Ztschr. 147. 
410—24. Bern, Uniy.) Sp ie g e l .

Leon A ster, Beitrage zur Physiclogie der Driisen. Nr. 64. K iyoshi Fnm ya, 
Experim&,ieUe Untersuchungen uber den Einflup der Driisen mit innerer Sekrttion 
auf die Wachstumsvorgdnge, zugleićh Beitrage zum Konstituiionsproblem. UL Mit- 
teiluog. Untersuchung dber das Wachstum der Saare und Uber die kompensatorisehe 
3yper pląsie der SćhUddr&te nach operativer Entfernung innersekretoritcher Organe. 
(63. vgl. yorst. Bef.) Nach dem Abscheeren der Haare gelegentlich der yorher 
beschrieoenen Untergs. zeigten sich charakterist Unterschiede in der Art u. Weise 
des W iederwachseua. WShrend bei n. erwachsenen Kaninchen der Haardefekt 
mnerbaib 4 Woeben fast yollstandig ausgeglichen war, erfoJgte dies bei oyarienlosen 
in sehr yial geringerem Grade, bei schilddriisenlosen so gut wie gar nicht. — Bei 
iatten u. Hundea tand sich eine an das Geschlecht gebundene Beaiehung zwischen 

Oyaiium u. Schilddriłse. Wurde die h&łba Schilddriłse eisćirpiert, so zeigte die 
suruckbieibeude Hilfte bei weiblichen Tieren, denen auch das Oyariam entfemt
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war, sehr viel groBere G ew ichtsE unahm e ais bei diesbzgl. n. weibliehen u. ais bei n. 
oder kastrierten m an n lich en . Bei mSnnlichen Hunden scheint der Wegfall der Hoden 
dieae GewichtBzunahme eber zu hemmen. (Biochem. Ztschr. 147. 425—32. Bern, 
Uniy.) Sp ie g e l .

Ernst N eubauer, Beitrage zur Kenntnis der Gallemckreiion. III. (II. ygl. 
Biochem. Ztschr. 130. 556; C. 1922. III. 900 ) Auch die Dchydrodesoxycholsaure 
regt die Gallensekretion an. Durch Dehydiierung der Cholsaure u. der Desoiychol- 
BSure werden also Substanzen erhalten, die weniger oberflachenaktiy, weniger giftig, 
starker galletreibend sind ala ihre Muttersubstanzen. Hamolyt. u. Giftwrkg. auf 
daa Her* steigen in der Gallensauregruppe mit der OberflachonaktiyitSt, zu dor 
aber die GróBe der cholagogen Kraft keine Beziehung hat. Die Eigenuebatten der 
Gallensauren, welche die Fluoiesconz- u. die Pettenkofersche Rk. bediugcn, scheinen 
in keiner Beziehung zur GroBe der Giftigkeit oder der cholagogen Wrkg. der 
GallensSuren zu stehen. (Biochem. Ztschr. 146. 480—85. Wien, Univ.) WOLFF.

Kozo Sato, Studien Uber die Glykogenbildung im TierJcórper nach Zucktrinfusion.
II. Mitteilung. Zur Frage der Glykogenbildung im Tierktirper bei der intravenósen 
Traubenzuckerinfusion. III. Mitteilung. Glykogenbildung im Tierktirper nach Zućker- 
infusion unter dem Einflup von einigen glykosuritćh icirkcnden Giften. (I. ygl. 
Tóhoku Journ. of eip. med. 4. 265; C. 1924. I. 1983.) II. Nach 2,5 g Deitioae 
(in Ohryene) pro kg nimmt bei Hungerkaninchen d e r  Glykogengehclt d e r  Leber 
zunachBt nicht zu, nach 1 Stde. deutlich, Maximum nach 3 Stdn., bei wiederholten 
iD jektionen etwaa spater u. hoher. Freier Zucker findet sich nach d e r  Injektion 
in der Leber reichlicher ais in den Muskeln, dereń Glykogengehalt nicht wesentlich 
zunimmt. Der uberB chilssig injizierte Zucker findet sich faet yollstandig im Harn. —
III. Adrenalin u. Diuretin hemmen die Glykogenaynthese in der Leber, Phlorrhisin
(trotz Glykosurie) nicht. (Tóhoku Journ. of exp. med. 4. 312—46. 347—60. 1923. 
Sendai, Uniy.; Ber. ges. Physiol. 24. 343. 1924. Ref. L e s s e r .) Sp ie g e l .

H. Zw aardem aker, T. P. Feenstra und M. E. J . M. Steyns, Emanation 
und Calcium. Um eine emanationshaltige Leg. yon der Luft abzuschlieBen u. doch 
zu Durchstromungsyerss. yerwenden zu konnen, dient eine Mariottesche Flasche, 
dereń Luftzufuhrungsrobr durch eine elast. Kautschukkappe (Condom) yerschlossen 
ist. Aus den YerBS. geht horyor, daB Ca u. Emanation in einer gewisaen Beziehung 
stehen, darin sich auBernd, daB Ca die Emanation ais Vertreter des K unter- 
stiitzen, aber nicht ganz ersetzen kann. Der Grund fiir diese Wrkg. des Ca konnte 
biaher nicht festgestellt werden. (Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. 
en Natk. Afd. 33 . -302— 6.) S p ie g e l .

Otto RieBor und N agayoshi H eianzan, Uber Ammoniakkontrdktur des Skelett- 
muskels. Der AnfangsyerkurzuDg eines in NH»-Lsg. getauchten MuskelB u. darauf 
folgender Abnahme dea Lactacidogens folgt bei starkerer Konz. dea NH3 eine Vcr- 
liingerung des Muskels u. erhebliche Ycrmehrang der Lactacidogenphosphoraaure. 
Dabei nabm die anorgan. P ,0 5 auf KoBten der neugebildeten organ, gebundenen ab. 
(Klin. Wchschr. 3, 1060 —62. Greifswald, Uniy.) F r a n k .

A. P allad in  und A. K udijaw zew a, Uber den Einflup der Phosphorvergiftung 
auf das Muskelkreatin und au f die Kreatin- und Kreatininausscheidung. Der 
Kreatingehalt der Muakeln yon Kaninchen zeigt nach tox P-Dosen (2,5—4,0 mg 
pro 1 kg Gewicht) eine starkę Zunahme. Ala Folgę derselben tritt eine yermehrte 
Ausscheidung yon Kreatinin u. Kreatinurie auf. Die yermehrte B. von Kreatin 
steht im Zusammenhang mit der Verarmung dea Organismus an Kohlehydrat (yer- 
mchrter Lactasidogengehalt u. Hypoglucamie). Durch kleinere P-Dosen wurde der 
Muskelkreatingehalt u. die Kreatin- u. Kreatininausscheidung nicht bceinfluBł’. 
(Ztschr. f. physiol. Ch. 136. 45—56. 1923. Charków, Med. Inst.) G u g g e n h e ih .
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M. W. W oerdeman, Ober den Ein fiu fi des Kaliums au f das exstirpierte Herz 
der Froschlaroe. An dieBem Objekt laBt aich der Stillstand bei Entziehung von K 
u. die Wiederaufnahme der Tatigkeit auf desaon Zuaatz aehr gut yerfolgen. 
(Archiyes nćerland. d. PhyBiol. de 1’homme et des animaui 9. 153—58. Amsterdam, 
Univ.) . Sp i e g e l .

J . P. B ouckaert und J. B elehradek, Ein jlufi der Konzentration des Natriums 
au f die Muskelkontraktion beim Frosch. (Vgl. C. r. aoc. de biologie 88 . 973;
C. 1923. III. 1108.) Iu Ggw. von n. Mengcn Ca u. K liegt daa Optimum der 
Kon*, an Na (in Form von NaCl) gegen 2 g im 1, wabrend bei 0,65 g keine Kon
traktion mehr erkcnnbar ist. Bei Abweaenheit von Ca u. K ist das Optimum fiir 
Na das gleiche, fallt aber jenaeits diesea Optimuma die Kurve sehr steil ab. 
(C. r. soc. de biologie 90. 1298—1300. Łouvain, Univ.) Sp ie g e l .

Alfredo Chistonl, Uber die biologische Wirkung dreiwertiger Kationen. (An- 
derungen der Muskelfunhtion unter der Einwirkung von Cersalzen.) Einspritzung 
wss. Lsg. von 0,05 g Ce(NO,)s in Bttckenlymphsack dea Frosches macht nach 
10 Min. zunachst allgemeine Muskelateifigkeit, dann Tod durch Herzatillatand. Die 
Wrkg. muB -direkter Einw. auf die Muskulatur zugeschricben werden. Beim iao- 
lierten, elektr. gereizten ąuergestreiften Muskel bewirken Ce-Salze allmahlich zu- 
nebmende Kontraktur u. leichtere Ermudbarkeit, ahnlich an glatter Muskulatur des 
isolierten Meerschweinchenuterus, am Betractor penis des Hundea u. am Osophagua 
der Krote. An manchen Organen zeigt sich vorher eine ganz kurze Erschlaffungs- 
periode. Die durch 2a/oig. Ce(N08)8-Lag. heryorgerufene Rigiditat laBt Bich weder 
durch Auawaschen noch durch Mg-Salze, Atropin oder Adrenalin aufheben. Am 
iaolieiten Dlinndarm iiberwiegt Herabsetzung des Tonus. Am Hundeherzen in situ 
wirken kleine Gaben stark beachleunigend unter Herabsetzung der Yaguswrkg., am 
Kaninchenherzen uberwiegt labmende u. depressor. Wrkg. Die von den Ce-Salzen 
ausgeloate Muskelateifigkeit wird durch direkte A usfalluD g der Muakelkolloide er- 
klart. (Arch. di scienze biol. 6. 78—97. 1923. Napoli, Univ,; Ber. ges. Physiol. 24. 
445. 1924. Bef. L a q u e b .) Sp i e g e l .

Y oshiyuki M ikawa, Uber die chemischen 7eranderwigen des Organstoffwećhsels 
bei Nierenerkrankungen mit bespnderer Beriicksichtigung der Uranvergiftung. I. Bei 
der Uranyergiftung tritt Steigerung der Organautolyae ein, dagegen nicht konatant 
eine aolche des Beat-N. Nach Versa. mit Aloin u. Cantharidin lassen sich nicht 
bei allen Nieienschadigangen dieselben Leberyeranderungen naehweisen. Uran 
etcigert auch bei direktem Zueatz zur Leber die Autolyse. (Biochem. Ztschr, 146. 
545—61. Berlin, Krankenh. Moabit.) WOLFF.

P ritz  Kulz, Ober die Intemitdt der Nervenendu>irkung verschieden substituierter 
ąuartdrer aliphalitcher Ammoniumbasen. Am Neryenmuakelpraparat des Frosches 
betragen die reziproken W e rte  der eben noch wirksamen Konzz., ausgedrttckt in 
Normalitat, fur Tetramethylammoniumjodid 5000—6000, Jodmethyltrimdhylammonium- 
jodid 30, Brommtthyltrimethylammonimnbromid 40, Athyltrimethylammoniuwjodid 
2000—2500, Bromathyltrimethylammoniumbromid 4000—5000, Cholinchlorid 30—40, 
Neurinćhlorid 3500—4000, Propyltrimethylammoniuwjodid 700, Allyltrimethylammo- 
niumbromid 100, Glyceryllrimethylammoniumchlorid 20, Phenyltrimethylammonium- 
ehlorid 800, ButyUrimethylammoniumjodid 8C00, Amyltrimethylammoniumjodid 10000. 
-Zur Chemie dieser Verbb. ygL H o fm a n n , HOb o l d  u . Qtj008, L ie b ig s  Ann. 386. 
304; C. 1912. I. 1366. Es werden weiterhin die Beziehungen zwiachen chem. Konst. 
u. chem. wie pharmakolog. Eigenschaften dieaer Verbb. erortert. (Arch. f. exp. 
Pathol. u. Pharmak. 102. 283—88. L eipzig , Uniy.) WOLFF.

L. M anfredi, Die W irkm g des Adrendlins auf den Capillarkreislauf des 
Menschen- Nach 1 mg intramuakular beobachtete Vf. auBer den bekannten Er- 
scheinungen am Gesamtorganismus charakterist. Yeranderungen im mkr. Bilde der
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Capillaren, 3—7 Min. nach Injektion beginnend u. ca. 1/, Stde. dauemd. Die 
wichtigaten aind Yerengerungen der GefiiBweite, Verlangsamung des BlutatromcB mit 
yereinzelten Abscbnurungen der Blutsaule, yerstarkte peristalt. u. antiperistalt. Be
wegungen. Zu Anfang herrBchen die spast. u. bewegungssteigernden Wrkgg. vor, 
spater die lahmende. Ferner zeigte aich Btarkere Fiillung der perieapillaren Lymph- 
rfiume, yielleicht durch Steigerung der Lymphsekretion aus den Capillaren aelbat. 
(Rif. med. 39. 1209—12. 1923. Genoya, Univ,; Ber. ges. Physiol. 24. 371. 1924. 
Ref. L a q t j e r . )  S p ie g e l ,

T ullio Gayda, E in fiu [i des Adrenalins au f den T okus dtr ge&treiften Musku
latur. Verss. an Hunden ergaben, daB unter den yom Yf. eingehaltenen Be- 
dingungen der Tonus der geetreiften Muskulatur nicht yon ihrer sympath. 
Inneryation abbiingt. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] 33. I. 310—13. Turin, 
Uniy.) Oh l e .

J . Ten Cate, BeitrUge zur vergleichenden Physiologie des Magen-Darmkanals.
I. Die spontanen rhythmischen Bewegungen des Krebsdarmes. Die Art dieser Be-
wegungen, ihro Beeinflussung durch E^rhohung oder Erniedrigung des osmot. 
Druckes oder der Temp. der umgebenden Ringerlsg. sind eingehend beschrieben. 
Einleiten yon O, in die Lsg. begiinatigt die Bewegungen des Enddarmes, GO„ fuhrt 
ńach yoriibergehender Anregung zu Schwachung u. Stillstand der Bewegungen. 
Nicotin fiihrt am F.nddarm jsu starker Steigerung der Bewegungen in Starko u. 
Haufigkeit u. b u  Tonusyermehrung, Acetylcholin ahnlicb, Pilocarpin zu sehr atarker 
Tonussteigerung ohne merkliche Anderung der Spontanbewegungon. Atropin wirkt 
meiat gar nicht, selten achwach erregend, laBt aber auch hier semen Antagonismus 
gegenuber Pilocarpin deutlich erkennen, wahrend es die Wrkg. des Nicotina nicht 
beeinfluBt. Adrenalin wirkt ausgesproehen erregend, BaCl3 nur achwach. (Archiyes 
nćerland. d. Physiol. d. 1’homme et des animaux 9. 172—98.) S p ie g e l .

J. Ten Cate, Beitrcige zur vergleićhenden Physiologie des Magen-Darmkanals.
II, Spontane rhythmische Bewegungen des isolierten Magens von Helix pomatia.
(I. vgl. yorst. Ref.). Der isolierte Magen der genannten Schuecke oder yon Helis 
asperaa zeigt auch in Ringerscher Lsg. spontane rhythm. Bewegungen mit mehr 
oder weniger starken Tonusanderungen. Jene hangen in hohem Grade yon dem 
Ma He der Fiillung u. vom Zustande der ton. Kontraktion ab. Das letzte beeinfluBt 
auch die Wrkg. yerschiedener Gifte, yon denen Pilocarpin, Acetylcholin, Atropin, 
Adrenalin u. BaCl, Erregung, Nicotin anscheinend Hemmung heryorrufen. (Archiyes 
nćerland. d. Physiol. de 1’homme et des animaui 9. 199—212. Amsterdam, 
Uniy.) Sp i e g e l .

Eduard Boeoker, Beitrdge zur Pharmakologie der Ghinaalkaloide. X. Mit
teilung. (Vgl. Arch. f. exp. Pathol. n. Pharmak. 99. 200; C. 1924. I. 214.)
I. 'Ober die Ausscheidung des Eukupins mit dem Harn. Wie Vucin (ygl. Dtseh. 
med. Wchschr. 46. 1020; C. 1920. III. 724) wird auch Eukupin nur Jangsam aus- 
geachieden. Nach peroraler Verabreichung fand Vf. in einem fruher untersuehten 
Falle im Harn der erBten 24 Stdn. nur l,5°/0 der yerabreichten Menge, jetzt 3,26°/,. 
Der Grund fiir diese gegenuber Chinin so geringe Ausscheidung wird in Zusammen- 
hang mit der starkeren Affinitat der hoheren Homologen zu den geformten Elementen 
deB Organismus zu Buchen sein. — II. Uber die Ausscheidung der Chinaalkaloide 
in den Magen und ihren intermediaren Ereislauf Mer den Magendarmkanal. Die 
Ausscheidung von subcutan gegebenem Chinin in den Magen ist bei Meerachweinchen 
gering. 160 bezw. 270 Min. nach der Injektion wurden aus dem gcfiillten Magen 
bezw. aua dem Inhalt yon Magen u. Darm nur ca. l,5*/0 der yerabreichten Menge 
gowonnen. Bei Eukupin ist der Anteil noch geringer, von Vuein lieB sich gar 
nichta nachweison. (Ztschr. f. Hyg. u. Infekt.-Krankh. 102. 477—81. Inst. 
„R o b e e t  K o ch“ .) Sp ie g e l .
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H arry  Gold, TJber die Digitalisamscheidung. Aus den Versa. an Katzen u. 
Menaehen^geht eine mit Art dea Digitaliapraparata stark wecbselnde, aber auch bei 
yersehiedenen gleicbattigen Praparaten (Tinkturen) schwankende Ausacheidung 
hervor. Der hervorgerufene Effekt kann bis zu einem gewissen Grade unabhangig 
yon der Ggw. dea Giftea sein, DigitaliBtod auch nach Abbrechen der Zufuhr vor- 
kommen. Der Digitosineffekt ist yoriibergehend intenaiyer, was bei Bchnell aua- 
scheidbaren Stoffen nicht der Fali ist. Die Auascheidungskurye ist komplei u. 
yeranderlieh, abhangig yon der WirkuDgskomponente der rasch ausgeachiedenen u. 
der digitoiinartigen Fraktion. Wird Digitoiin wiederholt in kleinon Gaben ge- 
reicht, ao ist die Wrkg. erheblich langec ais bei der gewohnlichen Tinktur. Wieder- 
holte Digitalis- u. Digitosingaben sensibiliaieren fur die Wrkg. yon folgenden. 
(Arch. of internal med. 32. 779—95. 1923.. New York, Co b n e l l  Uniy. med. coli.; 
Ber. ges. Physiol. 24. 416. 1924. Ref. ScHtTBEL.) Sp ie g e l .

F. Arloing, L. Langeron und B. Spassitch, Serbeifuhrung eines direkten Ei- 
wdfishocks auf dem Verdauungswege au/Ser der anaphylaktischen Sentibilisierung. 
Hat man durch yorherige D arreichuD g yon Galie mit der Nabrung die Darmwand 
yon Meerachweinchen fiir EiweiBatoffe leichter durcbgangig gemaoht, so gelingt ea 
ohne yorherige Sensibiliaierung, durch GemiBche yon Serum u. Galie direkt yom 
Verdauungakanal aus die Eracheinungen dea Shocks heryorzurufen. Bei ofterer 
Wiederholung dieaer Bebandlung laaaen dieae Erscheinungen allmahlich nach, aei 
es daB die Sehleimhaut aich den neuen Bedingungen anpaBt u. bo eine relatiye 
Immunitat zustande kommt, se i e3 daB Bie zu n. Permeabilitat zuriickkehit in dem 
HaBe der Entfernung yon der ersten maaaiyeren Gallenbehandlung. (C. r. soc. de 
biologie 90. 1243—45.) S p ie g e l .

F. A rlo ing, L. Langeron und B. Spassitch, Experiwenielle Erzeugung der 
Verdauungsanaphylaxie mittels vcrschiedener tierischer EuoeifSktirptr. (Vgl. yorst. 
Ref.)- Nach Senaibiliaierung durch eino Galie u. ticr. EiweiB enthaltende Nahrung 
kann man bei Meerachweinchen durch nachfolgende Zufuhr der yerachiedenen tier, 
EiweiBstoffe (peptonisiert) Shock aualoaen. Die erzeugte Anapbylaiie ist nicht 
atreng spezif., kann yielmehr homolog oder heterolog sein. Die yerachiedenen Ei- 
weiBkorper wirken in yerscbiedenem Grade, u. es kommt dabei mebr auf die Wirk- 
samkeit des zur Auslosang ala auf diejenige des zur Sensibilisierung benutzten an. 
Die Reihenfolge in der Wrkg. der Peptone ist, mit dem wirkBamsten beginnend: 
Krebs, Casein, Pferdeserum, WeiBei, Schwein, Rind, Rochen, Mieamuschel, Bara. 
(C. r. soc. de biologie 90. 1245—47. Lyon.) Sp ie g e l .

F. A rlo ing, L. Langeron und B. Spassitch, Experimentelle Yerdauungs- 
anaphylaxie des Meerschweinchens durch Yerdauungsprodulte von Leguminosen und 
durch Mischungen ilerschiedener tierischer Peptone. (Vgl. yorat. Ref.). Bei mit Galie 
yorbehandelten Tieren yermochten auch derartige Mischungen, trypt. yerdautes 
ErbBenmehl u. Polypeptongemisch, beide yon H o f f m a n n -L a  R o c h e , anaphylaiie- 
artige Sycnptome heryorzurufen, daa erate ziemlich Bchwach, das zweite etwa 
zwischen der Wirksamkeit der Etarksten u. der schwachaten der in dem Gemiseh 
enthaltenen Einzelpeptono. (C. r. soc. de biologie 90. 1433—34. Lyon.) Sp ie g e l .

Eugenie L. Opie, Das Schicksal von Antigen (Protein) in einem gegen dieses 
immunisierten Tier. Injiziertcs Pferdeaerum oder krystallin. Eieralbumin yerteilen 
sich bei einem n. Tier iiber den ganzen Organismua, bei einem immunieierten 
werden sie an der Eintrittsatelle fiiiert u. finden aich nicht im Blut. Bei intra- 
cutaner Injektion an immuniaierte Tiere tritt an der Injektionastelle eine heftige 
Entzundung auf, die zur Zerstoiung der fremden Subatanz fuhrt. (Journ. Ezp, Med. 
39. 659—75. Uniy. of Pennayly. u. St. Louis, Uniy.) W o l f f .

K. Landsteiner, Expcrimerde Uber Anaphylaxie mit Azoproteinen. Die Yerbb. 
wurden durch Diazolieren yon Atoryl u. Siehenlaaaeu mit Pferdeaerum u. Na,COs
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hergeatellt. Sio wurden dann mit HOl bis zur ach wach kongosauren R k. gefallt, 
zweimal in schwach atzalkal. W. gel., mit A. gefallt; der gelbe Nd. wurde dann 
wieder gel. u. mit HCI gefallt. Meerachweinchen konnen durch diese Verb. gegen 
andere Yerbb. mit gleicher N-Komponente, aber verschiedenem EiweiB sensibiliaiert 
werden. Injektionen von Atoxyl oder Phenyl-4-arsinsaureazotyrosin rufen bei sensi- 
biliaierten Tieren keinen Schock heryor. Weiter wurden Atoxyl -\- p-Oxybemoe- 
eaure, m-Sulfanilsaure -f- Tyrosin, 2-Aminop-toluylsdure -f- p-Oxybenzoesaure be
nutzt. Diese einfachen Verbb. konnen die aaaphylakt. Wrkg. von Azoprotein 
schiitzen. (Journ. Eip. Med. 39. 631—37. RoCKEFELLEE-Inat.) W o l f f .

L ulgi Tocco, Chemische und pharmakologische Untersuchmgm iiber das wirk- 
same Prinzip Glycyrrhizin des Sii/iholzes. (Glycyrrhiza glabra L. — Glycyrrhiza 
a tipica. Reg. und Herd). Aua trockener SuBholzwurzel bei 60° bereiteter alkoh. 
Eitrakt, nach Eindampfen in W. aufgenommen, mit NH, neutralisiert, wurde (meist 
in 4°/0ig. Lsg.) pharmakolog. gepriift. Per os unschadlich, parenteral fur alle Ver- 
BuchBtiere todlieh unter allgemeinen Depreaaionseracheinungen aeitena dea Herzcna 
u. dea ZentralneryenaystemB. Endolumbal injiziert, macht die Lag. Verlust der 
SenBibilitat, yollige Paraplegie, scblieBlich Tod, ebenso bei unmittelbarer Einfuhrung 
in das Gehirn schon in intrayenos noch unecbadlichen Gaben. Bei unmittelbarer 
Einw. auf daa Herz zunaehat durch Hemmung der Vaguawrkg. Pulabesehleunigung, 
dann Pulsyerlangsamung, schlieBlich Lahmung durch unmittelbare Schadigung dea 
Myokarda. Auf periphere Neryen u. Muskulatur ebenfalla echt depressor., dann 
yollig lahmende Wrkg., durch Lfibmung der Gesebmacksneryen kann der bittere 
Geachmack des Chinins aufgehoben werden. (Arch. internat. de pbarmacodyn. et 
de thćrap. 28. 11—21. 1923. Measina, Uniy.; Ber. ges. Physiol. 24. 503—4. 1924. 
Ref. L a q u e b .)  S p ie g e l .

Lehnerdt, Erfahrungen mit Ncuracen, ein Beitrag zur Hefctherapie bei Kindern 
der ersten Lebentjahre. Daa nach Ab d e r h a l d e n  hergestellte, unyeranderte In- 
haltsstoffe der Hefe in geeigneter Form enthaltende Praparat hat aich zur Erzie- 
lung yon Gewichtazunahme bei mangelhaftem Gedeihen der Kleinkinder, ohne daB 
nennenawerto Ernahrungastorungen oder Infektionen aufgetreten waren, gut be- 
wahrt, niemals unangenehme Nebenwrkgg. gehabt, in einigen Fallen yorher be- 
Btehendea Erbrechen schnell beseitigt. (Ztechr. f. d. ges. exp. Medizin 41. 591—600. 
Halle a. S., Sauglingaheim.) SPIEGEL.

Tonosuke F njim aki und F ritz  H ildebrandt, Uber den E in  fiu fi von Thyroxin 
auf die Biurese. (Vgl. H il d e b b a n d t , Klin. Wchachr. 3. 2 7 9 ; C. 1924. I. 1962.) 
Bei Kaninchen wird unter dem EinfluB dea Tbyroiina W. u. yielleicht in noch 
hoherem Grade NaCl im Gewebe mobiliaiert u. dem Blute beigemengt Die Niere 
spielt bei der atarken Diurese (ygl. 1. c.) lediglich eine pasaiye Rolle. (Arch. f.
exp. Pathol. u. Pharmak. 102. 226 — 35. Heidelberg, Uniy.) WOLFF.

K arl Thurner, t)ber den Einflup von Thymusextrakten au f die Leistungsfdhig- 
keit m d  Ermitdbarkeit des Saugetiermuikeh. Injektion von Thymuaextrakten in die 
Blutbahn ruft bei Meerschweinchen eine deutliche Erhóbung der Leietungafahigkcit 
des ermiideten ąuergeBtreiften Muskela heryor. Namentlich das Alkoholeitrakt ist 
wirksam; sein akt. Prinzip ist thermoatabil. Andere alkob. Organeitrakte rufen 
eine gleiche Wrkg. nicht heryor. Das auch in der Thymua yorkommende, in A. 1. 
Cholin ist mit der wirksamen Substanz nicht ident. Die Wrkg. yon Thymua- 
eitrakten auf den n., unerrafldeten Muakel ist unsicher u., falls tie ein tritt, un- 
bedeutend. (P f l Og e e s  Areh. d. Physiol. 202. 444 — 67. Wien, Tierarztl. Hoch- 
achale.) W o l f f .

Carl Otto, Ein Beitrag zur Insulinfragc. Allgemeinea. (Pharm, Ztg. 69. 572. 
Frankfurt a. M., Einhorn-Apotheke.) D ie t z e .
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D. G. Cohen-Tervaert, Einige Bemerkungen iiber den Gebrauch von Insulin. 
Klin. Beobachtungen iiber Insulintherapie bei Gangran, Verteilung der Dosen. 
(Nederl. Tijdschr. Geneeskunde 68. I. 2340—44. Utrecht.) MiTLLER.

B. Sybrandy, B k  Behandlung des BiabeUs mit Insulin. (Nederl. Tijdscbr. 
Geneeskunde 68 . I .  2728—41. Nymwcgen.) MOl l e r .

H. Baur, Zur Kenntnis des Insulins und seiwer Wirkungen. M it E. Kuhn. III. 
Ber Milchsauregehalt des Muskels im Insulin- und Rungertod. (I. vgl. Miinch. med. 
Wehschr. 71. 187. II. vgl. Baub, Kt)HN u. WACKEE, Miinch. med. Wchachr. 71. 
109; C. 1924 . I. 1966.) Die postmortale Zunahme von MilchsSure im Beinmuskel 
des n. Kaninchens betragt 0,16—0,40% gegenubsr nur 0,08% beim Inaulintier ohne 
postmortale Steigerung. Bei yerhungerten Tieren ist der Milchsauregehalt0,01—0,02%. 
Bei Meerschweinchen sind die Żabien inkonstantcr, doch nicht im Widerspruch zu 
obigem Resultat. — Der Insulintod ist a!s ErschopfuDgatod aufzufaesen. Beim 
Hungertod werden auch Fett u. EiweiB auBer Kohlenhydrat verbrannt, beim 
Insulintod nicht. (Miinch. med. Wehschr. 71. 541—44. Miinchen.) MtłLLEB.

J . G. Busser do B arenne und G. C. E. Burger, Beitrage zur Kenntnis der 
Wirkung des Insulins. Unter graph. Registrierung des auageatmeten CO, zeigten 
Yff. entgegen einer Angabe von B o b n s t e in , daB bei der enthirnten nuehternen 
Katze unter dem Einflu-se von Insulin in weitaus den meisten (5 yon 6) Fallen 
eine sehr deatliche Erhdhung des Atmungsąuotienten eintritt, der in 2 Fallen so- 
gar auf >• 1 stieg, obne daB erhohte Durchluftung dafiir yerantwortlich gcmacht 
werden kann. (Koninkl. Akad. yan Wetensch. Amaterdam, Wisk. en Natk. Afd. 
33. 273—80. Utrecht, Rijkauniy.) Sp ie g e l .

John A. K illian, Ber antiketogene Einflufi des Insulins beim Biabetes. Bei 
seit 12—14 Stdn. nuehternen Diabetikerti stieg durch Insulin in Mengen, die den 
Blutzucker in 4 - 6  Stdn. auf 0,13% senkten, die CO,-Kapazitat des Blutes in 
dieser Zeit um 6—20% , nahmen die Acetonkorper um 16—40%  im Blute u. ebenao 
im Harn ab. 8—10 Stdn. nach der Injektion kehren sieh dieae YorgSnge wieder 
um. (Proc. of the soc. f. exp. biol. and med. 21. 22—24. 1923. New York, Post- 
grad. med. school and hosp.; Ber. ges. Pbysiol. 2 4 . 346. 1924. Ref. L e s se e .)  Sr.

Carl F. Cori, George W . P acher und Byron D. Bowen, Vergleichende Studie 
der Blutzuckerkonzentration im arteriellen und renósen Blut von Biabetikern wahrend 
der Imulinwirkung. (Vgl. Cobi, Cobi u . G o l t z ,  Journ. Pharm. and Exp. Thera- 
peutics 22 . 355; C. 1924 . I. 1959) Beim Diabetiker ist die Differenz im Zucker- 
gehalte zwischen aiteriellcm u. yenosem Blute (n. 5,5 mg) im allgemeinen hoher. 
Unter Wrkg. von Insulin findet anfangs in der Regel starkere Zuckeraufnahme 
durch den Muskel statt. (Proc. of the soc. f. cip. biol. and med. 21. 122—23.
1924. Buffalo, State Inat. f. the study of malign, dis.; Buffalo gen. Hosp.; Ber. ges. 
Phyaiol. 24 . 453—54. Ref. L e s se k .)  S p ie g e l .

Max Kahn, Bie Yerfiitterung von JEetten mit Fettsaure ungerader Kohlenstoff- 
sahl an diabttitche Patienten. (Ygl. Proc. of the soc. f. exp. biol. and med. 19. 
265; C. 1923. I. 142.) Der Glycerinester der Margarinsdure wird zu 95%  resor- 
biert. Phlorrhizindiabet. Hunde scheiden nach Eingabe dieses kiinstlichen Fettes 
mehr Zucker im Harn aus (Abbau zu Propionsaure u. Aufbau yon Zucker au3 
dieser). Patienten, die kein Insulin erhalten, konnen unbedenklich 1C00 Cal des 
Fettes erhalten, solche die mit Insulin auf 1500 Cal gekommen sind, noch 1000 Cal 
in Form des Fettes auBerdem, leichtere Diabetiker beliebig viel. (Proc. of the 
soc. f. exp. biol. and med. 21. 31—32. 1923. New York, B e th  I s b a e l  Hosp.; 
Ber. ges. Physiol. 24 349—50. 1924. Ref. St k a o s s .) Sp ie g e l .

Michio K asahara und E ikichi Uetani, Die Wirkung ton Insulin au f die 
reduzierende Substans in der Cerebrosjpinalflilssigkeit von nonnalen Kaninchen.
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Normal findet man 0,05—0,06% Zucker im Liąuor. Nach Insulin betragt er nur 
(2—3 Stdn. BpSter) 0,001—0,03%. (Journ. Biol. Chem. 59. 433—36. Kyoto.) MU.

S. B uchner und E. Grafe, Studien iiber Gewebsatmung. I. Zur Kenntnis der 
Wirkmgsweise des Insulins. Nach O. W a r b u r g s  Methode aD gcstellto  Mcssungcn 
dea 0 8-Verbraueha yon 2 mm dicken Organschnitten ergaben bei Maus, Frosch u. 
Mensch n. 0,18—0,24 ccm O, pro g Trockensubstanz. Durch Insulinzusatz wurde 
die Verbrennung des zugeBetzten oder n. Traubenzuckers yon 15 Fallen 11 mai 
gesteigert, 2 mai deutlich yerringert. Der respirator. Qaotient nahm fast ausnabmslos 
zu. (Niere, Leber, Milz, Hcrz, Darm, Lunge, Muskel.) — Insulin fórdeit alao in 
allen Geweben die Zuckeryerbrennung. Daneben hat man aber im Diabetes auch 
Forderung des Kohlenhydrataufbaus anzunehmen. (Dtach. Arch. f. klin. Med. 144. 
67—85. Roatock.) M U lle r .

C. Heymans und M. Matton, Ein fiu fi des Insulins au f den Atmungsstoffwechsel 
des hypergJykamischen Kanincliens. Dio friihcre FeBtatellung, daB Insulin den re
spirator. Stoffwechsel nicht beeinfluBt (ygl. C. r. soc. de biologie 90. 361), wurde 
am Eaninchen auch nach Herst. eines hyperglykam. ZUstandea durch langaame 
intrayenoae Injektion yon hyperton. Glucose lag. bestatigt. (C. r. soc. de biologio 
90. 1288—89. Gand, Uniy.) Sp ie g e l .

A nneliese W ittgenstein  und Bruno M endel, Z)i«, Verandtrung der T-Zaćkc 
des Ekktrokardiogramms wahrend der Insulinioirkung. (Klin. Wchacbr. 3. 1119—21. 
Berlin, Dniy.) F r a n k .

Jam es F. W eir, Beobachtungen iiber den Einflup von Pituitariaextrdkt auf 
den Stoffwećhsel bei Diabetes insipidus. Es wurden Abnahme der Harnmenge, Zu- 
nahme yon D. u. A  des Harnes featgeatellfc. W. wird dabei in Blut oder Geweben 
zuriickgehalten, in starkerem Grade ala Cl oder N. Die Speichelsekretion nimmt 
ab, der Durst yerschwindet. Die Sekretionsschwelle der Niere fiir W. ateigt an. 
(Arch. of internal med. 32. 617—34. 1923; Ber. ges. Phyeiol. 24. 348. 1924. Ref. 
L e s s e b .) Sp ie g e l .

M arie Skarżyńska, Wirkung einiger Stoffe auf den arteriellen Druck und die 
Patikreassekretion. Nach P o f ie l s k i  ware die Wrkg. des Secretins aus der Diinn- 
darmschleimhaut auf die Pankreaaaekretion keine spesif., eondern mit derjenigen 
anderer Substanzen gleichzUBetzen, die ein plotzliches Fallen dea Blutdruckes herbei- 
fuhren u. das Blut ungerinnbar machen. Vf. zeigt nun durch Vergleich der Inten- 
sitat dieser Wrkgg. einerseits, der Pankreaesekretion andererseita, daB dieae nicht 
yon jenen bedingt sein kann. Extrakt der Dunndarmschleimhaut wirkt auf die 
Sekretion fast genau 3 mai so stark wie Histamin n. viol atarker ala Spinat, Pepton 
u. GaBtrin, wahrend es nur geringeren Fali des BlutdruckB bewirkt ala diese Stoffe. 
(C. r. soc. de biologie 90. 1476—78.) Sp ie g e l .

M arie Skarżyńska, Uber das Secretin ais Agens der Pankreaesekretion. (Ygl. 
yorst Ref.) Die yon P o p ie l s k i  angewandte Methode zur Gewinnung von Secretin 
(24—48 atd. Estraktion bei Zimmertemp.) fuhrt zu unwirksamen Estrakten. Vf. 
estrahiert die abgeachabte Schleimhaut 30 Min. mit der 4-fachen Menge 1/10-n. HC1 
u, kocht dann den Auazug. Dieser laBt sich durch absol. A. in 2 Fraktioneo 
trennen, yon denen eine lediglich die Pankreassekretion fordert, die andere lediglich 
den Blutdruck erniedrigt. Die Gerinnbarkeit des Blutes wird durch den Estrakt 
kaum beeinfluBt. SchlieBlich konnte mit solchem Eitrakt auch dio Angabe P o p ie l s k is , 
daB bei wiederholter Einspritzung der Effekt auf die Sekretion sich dauernd ab- 
schwache, nicht bestatigt werden. (C. r. soc. do biologie 90. 1479—80. Warschau, 
Uniy.) Sp i e g e l .

E. W idm ark u n d  J .T an d b e rg , Uber die Bedingungen fiir die Akkumulation 
indi/ferenter Narkotica. Theoretische Berechnungen. Jede kontinuierliche Zufuhr 
eines Stoffea reB ultiert in  e in e r konstanten Menge im Organiamua, die d e r  in der
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Zeiteinhcit zugefiihrtcu Menge direkt, dem Eliminationskoeffizienten umgekehrt pro- 
portionsl iat. Ober die weiteren Berechnungen vgl. das Original. (Biochem. Ztschr. 
147. 358—69. Lund, Med.-chem. Inst.) W OLFF.

Y utaka Saito, Narkoseversuche am ausgesćhniittncn Uterus. Die Grenzkonzz. 
von Chloralhydrat, A., Hedonal, Veronal, Chlf. u. A ., welche die Spontan- 
bewegungen dea ausgeschnittenen Meerschweinchenuterus u. aeine Erregbarkeit 
durch Hiatamin, Hypophyseneitrakt u. Pituglandol aufcuheben yermogen, werden 
um ein Vielfachea hoher gefunden, ala aie je im lebenden Organismus yorkommen 
konnen. Acetylen hat selbst unyerd. keinen EinfluB. Steigerung der Aciditat der 
Durchstromungafl. bia pH =  4,5 hebt Bewegung u. Erregbarkeit in der Begel nicht 
auf, auch Darchiiiftung dea Praparatea mit COa in Konz. yon 1,5—33°/„ wirkt 
nicht regelmaBig lahmend. (Ztschr. f. d. gea. exp. Modizin 41. 570—80. Konigs- 
berg i. Pr., Uniy.) SPIEGEL.

H ans Solbach, Die Ungefahrlichkeit der Nariylenbctciubung. (Vgl. G a u s z  u. 
W iELAND, Klin. Wchachr. 2. 113; C. 1923. III. 91.) Vf. betont yom klin. Stand- 
punkte aua die Ungefahrlichkeit u. Leiatungsfahigkeit des Narzylen bei Narkosen. 
In der Wiirzburger Frauenklinik werden alle Unters. u. Operationen in Narzylen- 
betiiubung ausgefiihrt. (Miinch. med. Wchschr. 71. 739—41. Wiirzburg, Uniy.) Fhk.

Frensdorf, Uber Eukodalismus. Beim Eukodal konnen wie beim Morphium 
Gewohuung u. bei Entziehung, achwere Intoiikationspaychoaen auftreten. Warnung 
vor Ordination dea Eukodals ala Schlafmittel. (Miineh. med. Wchachr. 71. 751—52. 
Gottingen, Proyinzial-Pflegcanatalt.) F r a n k .

Oh di Macco und A. Fium ara, Veranderungen der Unterecheidungs- und 
Akkommodationsreaktionszeit unter dem Einflufi von Cocain. Bei an Cocain nicht 
gewohnten Menschcn yerkiirzt Cocain die Zeit der Unteracheidungark., wahrend eB 
die Akkommodation merklich hemmt. Die erate Wrkg. tritt sofort ein u. schon nach 
Gaben, die keine Einw. auf daa BewuBtaein ausuben. Die Unteracheidungark. 
acheint alao besonders leicht beeinfluBbar u. yielleicht auch zum Studium anderer 
tox. Subatanzen geeignet. (Arch. Farmacologia aperim. 37. 278—85. Palermo, 
Uniy.) Sp ie g e l .

8. La Mendola, Antagonitmus zwisehen Sulfonal, Trional, Veronal, Yeronal- 
natrium, Luminalnatrium und Cocain. Die genannten Schlafmittel der Sulfonal- 
u. Veronalreihe wirken, 1 Stde. yorher yerabreicht, antagoniat. gegen die Cocain- 
yergiftung. Trional iat weaentlich wirkaamer ala Sulfonal, beide werden durch die 
Stoffe der Yeronalreihe erheblich ubertroffen, die schon in kleinen Mengen yoll- 
kommen schiitzen. Aber auch dieae aind unwirkaam, wenn aie erst nach Cocain, 
wenn auch aofoit u. aubcutan angewendet werden. (Areh. Farmacologia Bporim. 
37. 256—68. Palermo, Uniy.) ' Sp ie g e l .

Iry ine  H. Page, Isoamylathylbarlitursaure, ein Anaestheticum óhne Einflup 
auf die Blutzuckerregulation. Die gewiinschte EinfluBloBigkeit wurde bei Vcronal, 
Isopropylathylbarbitursaure, Urethan, Tertiartrichloralhylalkohol yermiBt, dagegen 
bei IaoamylfithylbarbiturBaure gefunden. (Journ. of laborat. and clin. med. 9. 191—96. 
1923. Indianapolis, E l i  L il l y  rea. lab.; Ber. ges. Physiol. 24. 471. 1924- Ref. 
E . Op p e n h e im e r .) Sp ie g e l .

Gu8tav  Endres, Die Wirlcung des Morphins au f das Atamentrum und au f die 
Atmungsregulation. Morphin lahmt die Funktion des Atemzentrums, wodurch bei 
mittleren Gaben (7S mg pro kg) die physikal.-chem. Atmungaregulation geS ndert 
wird. Die [H'] dea Blutes wird erhoht, am starka ten in den eraten 2 Stdn. nach 
der In jek tio n . Wahrend dieser Zeit wurde die CO,-Spannung stark erhoht, die 
CO,-BinduDgafahigkeit dea Blutes nicht weaentlich y e ra n d e rt  (zuweilen leicht er- 
niedrigt). Einwandfrei fiir Eindickung dea Blutes apreehende Befunde konnten 
■wahrend dieser Yorgange nicht featgestellt werden. Sehr betrachtlich steigen die
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Werte der alyeoltiren CO,-Spannung, dio [H‘] u. dio NH,-Zahl im Harn. Zur Zeit 
der starksten Morphinwrkg. iat die Gesamt-N-Auascheidung im Harn yermindert. 
(Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 41. 601—19. Greifswald, Med. Klin.) S p ie g e l .

S. M. JTeuschloB, Untersuchungen Uber den Wirkungsmecłianismus der Diuretica. 
Vf. berichtet iiber gemeinsam mit E l l i n g e r  (ygl. Miinch. med. Wchschr. 6 7 . 1399;
C. 1921. III. 187) begonnene, spater von ihm allein fortgesetzte Untersa., dereń 
ErgebnisBe er, wie folgt, zuaammenfaBt: 1. Im Laufe der Diureao durch Purinderiw. 
(Kaffein, Theophyllin), Strophanthin u. Harmłoff tritt eine Herabsetzung der spciif. 
Serumyiscosit&t auf. Gleichzeitig kommt es zu einer Eindickung dea Blutes durch 
Wasserabgabe. — 2. Hg-Verbb. (HgCl2 u. Nouasurol) u. Schilddrusenpraparate haben 
entgegengeaetzte Wrkg. Sie crhohen die Serumyiacositat u. fiihren Hydramio 
herbei. — 3. Kaffein u. Novasurol, gleicbzeitig yerabreicht, heben ihre diuret. 
Wrkgg. gegenseitig auf. — 4. Wiibrend der Diurese durch K-Acetat konnen cba- 
rakteriat. Verfinderungen in der spezif. Serumyiacositat nicht beobachtet werden. 
(Ztachr. f. d. ges. exp. Medizin 41. 664—£0. Buenos Aires ) S p ie g e l .

K. K lindert, Uber die Behandlung der Gonorrhoe mit-Bear gon. Klin. Bericht. 
Mit Reargon lassen sich sebr gut Abortiykuron durchfuhren, daa Praparat zeigt 
aber, abgesehen von seiner reiz- u. schmerzloBcn Anwendungsart, kein derartiges 
Verh., daB ihm eine therapeut. Sonderstellung gegeniiber anderen Ag-Praparaten 
emzuriiumen ist. (Wien. klin. Wchschr. 37. 622—24. Wien, Uniy.) F r a n k .

E. M angold und N. K itam ura, Uber die Losung des Ftbrins und die Hemmung 
der Blutgerinnung durch Nicotin. Ultramikroskop. Untersa. ergaben folgendea: 
Zuaatz yon Nicotin oder deaaen Tartrat, Chlorhydrat oder Salicylat in Pulyer oder 
konz. Lag. in 0,9%'g- NaCl-Lsg. zu Plasma aus zentrifugiertem Blute (Kaninchen, 
Meerschweinchen) nach B. dea Fibrinnetzwerlcea bowirkt Fibrinolyse. Erfolgt der 
Zusatz vor dem Zentrifugieren, so bedingt er in hoheren Konic. Yerlangsamung u. 
aelbst Verhinderung der Gerinnung, ferner Yerandorung der typ. Formen der Fibrin- 
bildung, die dann z. B. auch im Kaninchcnplaama in einer sonst nur in derrjenigen 
des Meerschweinchenfl zu beobachtenden Form erfolgt oder in beiden ais diffuBes 
Gel ohne Fibrinnadeln. Am atarksten wirken Nicotin u. sein Tartrat, am schwachsten 
Salicylat. (Biochem. Ztachr. 147. 1—6. Freiburg i. Br., Uniy. Berlin, Landwirtach. 
Hochsch.) S p ie g e l .

Em ile Lenz, Beobachtungen am „Colon“-Bauchfenster der Katzc. I. Normale 
Darmbewegungen und Wirkung von Anthrachinonabfuhrmitłeln auf die Peristaltik. 
Auafiihrliche Beschreibung der mittels der angedeuteten Methode am n . Tiere zu 
beobachtenden E rach e in u n g en . Dereń BeeinfluaBung durch Abfiihrmittel zeigt Bich 
in folgendem: Sennainfus, kalt filtriert, hat 4 Wirkungaperioden; l'/» Stdn. nach 
Eingabe yom Magen aua reflektor. Forderung der anal gerichteten ColonperibtaUik, 
yon l 1/ ,—21/, Stdn. an, aofoit nach Obertrilt ins Coecum, eihebliche Steigerung 
der anal gerichteten perietalt. Wellen, Auftreten anal fort8chreitendcr Kontraktions- 
ringe, Hemmung der Retentionabewegungen; nach 2'/s—51/, Stdn. durch direkte 
Reizung der Darmschleimhaut groBo rohrenformige peristalt. Bewegungen mit wieder- 
holten Defakationen, dazwiachen yoriibergehende Ruhepausen, keine Retentiona
bewegungen; naeli Entleerung der Senna Immobiliaierung dea Colons. Auch dsr 
Diinndarm zeigt, wahrend er Senna enthalt, rohrenformige Eontraktionen.— Sennatin, 
W88. harzfreier Extrakt, wirkt sehr ahnlieh mit geringerer Beeinfluaaung dea Diinn- 
darms, wohl infolge groBerer Freiheit yon Harzen. — Frangulaemodin eretreekt 
seine Wrkg. auf 2 Tage, ateigert reflektor. vom Msgen aus die Colonbewegungen, 
besondera die Antiperistaltik, auch nach Eintrittt in das Coecum noch allgemein 
jene Bewegungen mit EinsehluB der Eetentionabewegungen, erst am 2. Tage tritt 
die Steigerung der anal gerichteten, zu Defaktionen fiihrenden Bewegungen in den 
Yordergrund, wobei aber auch die Retentionabewegungen nicht gehemmt weiden.
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Am Dunndarm Steigerung der Tatigkeit mit Neigung zu Tonus u. Spaamen, aber 
geringer ala bei Senna. — Anthrapurpurin hat keine reflektor. Fernwrkg., steigert 
die Antiperiataltik, nur wenig die anal gerichteten Bewegungen ohne Beeinflnsaung 
des Diinndarms. Seine Abfuhrwrkg. beruht wahrscheinlich auf Steigerung der 
Sekretion. — Abnlich wie Senna wirkt Pilocarpin lahtnend auf die Retentiona- 
bewegungen u. steigernd auf die anal gerichteten, aber unregelmaBiger u. unkoor- 
diniert, unter Reizung u. Vergiftung dea Koordinationamechanismus fiir die pbyaiol. 
Bewegungen, die durch Senna gesteigert werden. — Auch ais Einlauf wirken die 
Anthrachinonderiw. analog wie vom Magen aus. Sie bewirken keine Sekretionssteige- 
rung, aber leichte Hyperamie der Sehleimhaut. (A.rch. internat, de pharmacodyn. et de 
thćrapie 28. 75—157. 1923. Bern, Uniy.; Ber. gea. Pbyaiol. 24. 459—62. 1924. Ref. 
F r o m h e b z .) Sp ie g e l .

J . Jadassohn, Zur Stovarsolfrage. Trotz des eyidenten Effektea, den Vf. mit 
Stovarsol (Vgl. Ann. Inat. Pasteur. 37. 551; G. 1923. III. 1052) auf Spiroebaten 
in frisch aypbilit. Luaionen erzielt bat, wird zur Zeit vor der allgemeinen An- 
wendung des Praparatea ais internes Propbylaktieum gegen luet. Infektionen ge- 
warnt. Die Ergebnisae der weiteren, anacheinend ausaichtBreicben Verss. sind ab- 
zuwarten; bis dabin sollten die bisherigen, bewahrten auBorlichen SchutzmaBregeln 
in groBtem Umfange verwendet werden. (Klin. Wchschr. 3. 1221—22. Brealau, 
Uniy.) , F r a n k .

J .  L. K rltsohewsky und A. M. Brussin, Yon der WirJcung hyperioxiicher 
Bosen SaUarsan auf salvarsanfeste Trypanosomenrassen in Verbindung mit der 
Frage von der Pathogenese der SchlafkranJcheit und der Parasyphilis. Yff. haben 
bereita frilher gezeigt, daB Salyarsan in aaurer Lsg. fiir MSuse die groBte Organo- 
tropie hat, daB so erbeblich groBere Doaen subcutan yertragen werden, daB die 
Paraaitrotropie aber darunter nicht leidet. Es hat aich nun gezeigt, daB auf dieae 
Weiae auch aalyaraanfeate Trypanosomen durch die so yerwendbaren „hypertox.“ 
Dosen yernicbtet werden konnen u. auch da, wo dieser Erfolg nicht erreicht wird, 
yiel haufiger Remiasionen u. yon langerer Dauer eintreten ala bei -Behandlung mit 
alkal. LBgg. — Die Erfolglosigkeit medikamentoaer Behandlung der Schlafkrank- 
heit u. die Entatehung der Parasyphilia wird auf B. arzneifester Trypanosomen- u. 
SpirochStenrassen zuriickgefuhrt. Es wird auf die Moglicbkeit hingewieaen, daB 
auch bei der menachlichen Therapie die gebraucblichen SalyarBandoaen ahnlich 
wie bei Mausen gesteigert werden konnten. (Ztschr. f. Immunitataforach. u. exper. 
Therapie 39. 513—49. Moskuu, Reichs-Med. Hochaeb.; Lab. des Reichs-Anilin- 
trastes.) Sp ie g e l .

A ttilio  Busacca, flber cinigc Untersućhungen iiber das fiir die antisyphilitischs 
Bthandlung empfohlene Boppelcyanid von QuecTcsilber und Hcxamethylentetramin. 
Es handelt sich um das yon D o u r is  u. Be y i o d t  (Buli. Sciences Pharmacol. 30. 
76; C. 1923. II. 1010) empfohlene Praparat. Parenterale Injektionen sind achmerz- 
haft u. erzeugen Srtliche Entziindung. Man muB daher zur intrayenosen Anwendung 
Zuflucht n ehm cD . Die Tosizitiit (fiir Frosche) iat gegeniiber Hg(CN)j yermindert. 
Im libr i gen yerhalten. sich beide pharmakolog. gleichartig. (Arch. Farmacologia 
sperim. 37. 186—92. 193-220. Rom, Uniy.) Sp ie g e l .

H. Bohnenkamp und F. H ildebrandt, Bie UerzwirJcung des Sparteins. II. Mit
teilung: Elektrokardiographische Untersućhungen am Meerschweinchen. (I. vgl. Arch. 
f. exp. Pathol. u. Pharmak. 101. 136; C. 1924. I. 2892.) Spartein yerlangsamt die 
Cberleitung yom Vorhof zur Eammer u. yerzogert die n. Sinuaantriebe, ohne die 
Automatie der Kammer bei yolliger Blockierung dea Atrioyentrikularknotena zu be- 
eintrScbtigen. Seine Anwendung ware grundaatzlich bei Irregularitaten, ako wie 
die yon Chinidin, angezeigt. (Arcb. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 102. 244—49. 
Heidelberg, Uniy.) W o l f f .
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I. A. W ijsenbeek, Physiologic und PharmaJcologie der Geldrmuiłerbeieegungen. 
(Untersuchungen an B auch fen tterkaninchcn.) Die von K a t s c h  u . B o k c h e b s  be- 
schriebene Methode geatattet daa Verb. des Uterus im lebcnden Tiere ohne Storungen 
durcb recente Narkoso u. chirurg. Eingriffe zu beobachten. Die damit angestellten 
Unterss. ergaben: JSxtr. secalis corn. lią., Tenosin u. Ergotin vermehren u. verstiirken 
am nichtBchwangeren u. puerperalen Uterus manchmal die poristalt. Kontraktionen, 
zuweilen mit yorhergehendem Tetanus; manchmal laBt sich keine Wrkg. feBtstellen, 
niemała in irgendeinem Stadium der Schwangerschaft. Dagegen iibt Piłuiłrin 
schon in sehr kleinen Gabon u. in allen Stadien einen derartigen EinfluB, stets 
mit vorheriger tetan. Kontraktion, aus. (Ztschr. f. d. ges. eip. Medizin 41. 493 
bis 515. Amsterdam, Uniy.) S p ie g e l .

Pani Michoń, Ober die paradoxale Wirkungsphase des Atropinę beim Menschen. 
Bei niichternen Personen bowirkten Atropin u. Hyoscyamin unter 15 Fallen 10 mai 
Verlangsamung des Herzschlages, im allgemeinen leichtes Fallen des Blutdruckes, 
dabei 2 mai Atmungsarhythmie; in 3 Fallen keino merkliche Rk.; in 2 Fallen (mit 
Hyoscyamin) nur anfangliche Beschlounigung. (C. r. soc. de biologie 90. 1426 
bis 1427.) Sp ie g e l .

Cl. Gantier, Kaflem und mydriatrischc WirJcung des Adrtnalins tn vivo. Die 
Angabe yon B o e b e e g , daB Kaffein 1:1000 die Pupille des ausgeschnittenen Frosch- 
auges erweitert, wird bestatigt; bei 1 : 100 iat diese Wrkg. viel deutlicher. In yiyo, 
dem Frosche in tox. u. selbst todlicher Dosis injiziert, ruft es dagegen keine er- 
kenubare Mydriasis heryor, u. das ausgeschnittene Auge deB so yergiftelen Tieres 
zieht sich am  Lichte zusammen, wenn auch et was weniger ais daB jenige eines n. 
Tieres. Die gleiche Dosis Kaffein hindert in yiyo nicht die mydriat. Wrkg. einer 
80fach geringeren Dosis Adrenalin, die starkę Mydriasis bleibt dann auch nach 
Ausschneidung des Auges u. Einw. de3 Lichtes erhalten. (C. r. goc. de biologie 
90. 1251—52. Lyon.) S p ie g e l .

U. Sam m artino, Beitrag sum WirJcungsmechanismus der Verletzung des 4. Ven-
trikels. Der Zuckeratich fiihrt beim Kaninchen im Gegensatre zur Adrenalin-
injektion nur zu einer relatiyen Acidosia. Die Milchsdure in der Leber ist ver- 
mehrt wie nach Adrenalin, aber in geringerem Grade- (Arch. Farmacologia Bperim . 
37. 231—240. 241—54. Rom, Uniy. Wien, Uniy.) S p i e g e l .

Ernst Schwab und A. Zwicfeer, f)ber Corydalon und sein Anicendungsgebiet. 
Yff. berichtcn uber gute Erfolge mit Corydalon, einem Kombinationspraparat aua 
Phenacetin, Coffein-Natriumbenzoat u. Extract. Belladonnae (Herst. G o e d e c k e  u . Co., 
Berlin.) bei Herzneurosen u. Angina pectoris. (Therapio d. Gegenwart 65 250—52. 
Frankfurt a. M., Hospit. z. heiligen Geist) F r a n k .

Eugen Kor ner, Klinisćhe Erfahrungen mit Scillarcn. Scillaren bewiihrtc sich 
ais Herzmittel sowohl intrayenoa ala auch in Tabletten. Die Wrkg. entspricht un- 
gefahr der dea Strophantina. (Klin. Wchsch. 3. 1072—75. Wurzburg, Uniy.) F r a n k .

Alfred Alker, Uber Scillaren. Klin. Bericht iiber die Wrkg. yon Scillaren. 
(Therapie d. Gegenwart 65. 286—88. Erfurt, Kathol. Krankenh.) F b a n k .

H ellm nth Deist, Sufrogel-Eeyden bei der Behandlung von Gelenkerkrankungen 
und von Asthma bronchiale. Mit intramuskularon Icjektioncn von Sufrogel-Eeyden, 
einer 3°/0ig. Suspension yon S in Gelatine, ersielte Vf. gute Resultate bei Gelenk- 
erkrankungen u. Asthma bronchiale. (Therapie d. Gegenwart 65. 285—86. Stutt
gart, Katharinenhospit.) F b a n k .

H ildegard  Canon, Catamin. Daa Catamin (ygl. Miincb. med. Wchschr. 69. 
270; C. 1922. I. 1053) bewahrte sich ais schnelles u. aicheres Kratsemittel. (The
rapie d. Gegenwart 65. 288. Berlin, Polizeiprasidium.) F b a n k .

F ritz  Lasoh, Zur Toxikologie neuartiger Jod-Mełallpraparate. (Andriole.) Be
richt aber Tier- u. klin. Yerss. mit Andriolen. Dieso sind nach Angaben dea Er-
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finders, T k u t t w i n ,  Praparate, die J  in 3 fach er F o rm : gebunden, fcei u. nascierend 
enthalten Bollcn. An dieaeB J  sind yerschiedene Metalle, wie As, Pb, U, Hg, Bi 
gebunden. Sie sind in W. 1. und gestatten intravenose Einverleibung des Bi. Die 
Verss. wurden ausgefiłhrt mit Bi-Lsgg. fur Magenspiilungen u. Injektionen sowie 
mit Andriol-Bi- u. Andriol-U-Salben. (Wien. med. Wchschr. 74 . 1311—18. Wien, 
Univ.) F r a n k .

P. R em linger und P. Bel, Unicirksamkeit des Urotropinę ais Vorbeuge- odir 
Heiltnittel der Wut. (C. r. soc. de biologie 90. 1312. Tanger, Inst. P a s t e u b .) Sp.

B raun, Tutocain, ein neucs Mittel zur drtlichen Betaubung. (Vgl. S c h t j le -  
m an n , S. 78.) Bei EinspritzUDgsbetaubung kann Tutocain mit gleichem Erfolge 
das Novoeain ersetzen. Es boII in der fiir letzteres iiblichen Kont. benutzt 
werden. (Klin. Wchschr. 3. 730—31. Zwickau.) S p ie g e l .

Georg Rledel, Uber Tutocain in der Bhino-Laryngologie. Bericht iiber Tuto
cain, das in der rhinol.-laryngol. Prasis das Cocain zum grollen Teil ersetzen kann. 
(Miinch. med. Wchschr. 71. 787. Erlangen, Univ.) F b a n k .

R. Arima, K. Aoyama und J. Ohnawa, Uber ein neues spezifisches Tuberkulose- 
sćhutz- und JEIeilmittcl. Untersuchungen iiber die Tuberkuloseimmunitat. Yff. befreien 
die Tuberkelbacillen von ihren Fetten u. Lipoiden, dio das Hauptimmunitatshinder- 
nis bei der Tuberkulose sind, durch Zusatz von Saponin u. einer Lipase zum Nahr- 
hoden. Die auf diese Weise fett- u. lipoidbefreiten Tuberkelbacillen konnen durch 
einfache Riickimpfung auf Glycerinagar wieder in gewohnliche Tuberkelbacillen 
yerwandelt werden. Mit dem aus der Saponinkultur in Form einer Emulsion ge- 
wonnenen Impfstoff, in Japan „AO“ genannt, immunisator. yorbehandelte Kanin- 
chen u. Meerschweinchen erwiesen sich' gegen eine progressiye Infektion hochgradig, 
oft sogar vollstandig geachiitzt. Die klin. Ergebnisse am Menschen bestatigen die 
im Tiervers. gefundenen Resultate, das Hauptanwendungsgebiet dtirfte die propby- 
lakt. Immunitat sein. Bezgl. der therapeut. Yerwertbarkeit ist das Indikationsgebiet 
des „AO‘‘ begrenzt, es ist von groBem Wert bei latenten Formen, bei beginnender 
Organtuberkulose, aber nicht bei fortgesehrittenen Stadien der L uD gentuberkulose. 
(Dtsch. med. Wchschr. 50. C66. Oaaka, Japan, Lungenheilstatte.) F r a n k .

E. Toenniessen, Die speeifische Erkennung und Behandlung der Tuberkulose 
mit einem aus Tuberkelbacillen gewonnenen EiweipikSrptr (Tebeprotin.). Klin. Bericbt 
iiber die Wrkg. dea Tebeprotin (HerBt. R. G i u f  & Co,, Nurnberg.). (Dtsch. med. 
Wchschr. 5 0 . 665—66. Erlangen, Univ.) F b a n k .

L. Lohner, Zur Kenntnis der oligodynamisćhen Metallgiftwirkungen auf die 
lebendige Substanz. II. Mitteilung. Ober den Einflup der Wasserkupferung auf 
Hamocyanir.tiere. (I. vgl. LOhneb u. M arkoy its , P f l I I g e b s  Arch. d. Physiol. 
195. 417; C. 1923. I. 1376.) Dio untersuchton SuBwasserpulmonaten Physa fon- 
tinalis u. Lymnaea peregra erwiesen sich gegen Cu ebenso empfindlieh, gegen Fe 
ebenso indifferent wie Hamoglobintiere. Ein gegensatzliches Verh. dieser u. der 
Hamocyanintiere besteht also nicht. Werden die Tiere, nachdem die Yergiftungs- 
erscheinungen den Hohepunkt erreicht haben, in reines W. gebracht, so bleiben 
sie am Leben u. erholen sich langsam, wobei die Entgiftungszeit die Vergiftungs- 
zeit um ein Yielfaches fibertrifff. Die volle Leistungsfahigkeit der einzelnen Teile 
kehrt in umgekehrter Reihenfolge ihrer yorherigen Ausschaltung wieder. EinfluB 
der Indiyiduenzahl auf die Entgiftung schwachster Giftlsgg. ist auch hier feat- 
zustellen u. kommt dadurch zustande, daB die lebendige Substanz selbst durch 
Oberflachenadsorption u. elektives Aufnahmevermogen, ferner durch Ab- u. Aus- 
scheidungen Gift bindet. Der Laich der Pulmonaten ist gegen gekupfertes W. 
sohr widerstandsfahig, was durch die machtigen, die Diffasion des Cu erechweren- 
den Gallerthiillen erklart wird. (PFLtlGERs Arch. d. Physiol. 203. 524—32. Graz, 
Um v-) S p ie g e l .

i
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K arl K iB kalt und F ranz Schiitz, TuberJculose und Bleivergiftmg. Es wurde 
der EinfiaB einer chroń. Pb-Vergiftung auf die Tuberkulose studiert. Ais Versuchs- 
ticre dienten Kaninchen. Das Pb wucde ais Nitrat subcutan u. intrayenos injiziert. 
Es gelang nicht, eine Dieposition sur Tuberkulose durch Pb-Yergiftung zu erzeugen. 
(Dtsch. med. Wehschr. 50. 678. Kiol, Univ.) F b a n k .

W ilhelm  Y aubel, Bildung von Zinnwasscrstoff lei Verwendung angerosteter 
Wtipblechgefa(Se. (Vgl. J e l l n e b , Chem.-Ztg. 48. 205; C. 1924. 1.2796.) Vf. macht 
fUr die Vergiftung den ZinnwasserBtoff verantwortlich, dar aus angeroatetem WeiB- 
blech mit E?sigsaure entsteht (Chem.-Ztg. 48. 351. Darmstadt.) JUNG.

0. Eoth, ffler einige Falle von Methylchloridoergiftung. GH,01 wirkt ahnlich 
dem CHC1„ beim Menschen ais Gaa krampferregend u. vorwiegend narkot., aher 
langsamer u. andauernder. Die Ausscheidung, wahrscheinlich hauptsaehlich durch 
die Lungen erfolgend, kann sehr laugsam vor sich gehen. (Rev. suisse des acc. 
du fravail 17. 169—79. 1923. Winterthur, Kantonspit.; Ber. ges. Physiol. 24. 409. 
1924 Ref. J a c o b y .) ■ Sp i e g e l .

D. M. Lawrow, Zur Frage des Gehalts an Phosphatiden lei Bana temporaria 
unter dem E in  fiu p von auperen EinwirTcungen und Vergiftungen. II. (I. ygl. 
Bioehem. Ztschr. 62. 446; C. 1914. II. 57.) Wie im fruheren Yers. zeigte sich auch 
in einem neuen, bei dem die Tiere iiber 15 Monate hungerten, Abnahme deB 
P-Gehaltes der Phosphatide, u. zwar in starkerem Grade, ais dem Verlnste an 
TrockensubBtanz des Organismus entspricht. Chroń. Vergiftung mit A, fiihrte zu 
weiterer erheblicher Abnahme. (Biochem. Ztschr. 147. 70—73. Odessa, Med. 
Inat.) S p ie g e l .

M. Perrin , P. Dombray und M. Y laicovitch, Die experimentelle Giftigkeit 
des Lauches (Allium sativum). (Vgl. D o m b e a y  u. V l a I c o v it c h , S. 683.) D as 
Coirresche Praparat wurde an Kaninchen, Froschen u. Fischen geprUft. Es zeigte 
sich bei allen Tierarten anfangs Betaubuag, dańn Erregung, darauf ein Stadium 
der Atmungsstorungen, eine weitere sebr kurze Erregungsperiode, schlieBlich 
Ataiungsstillstand. Die tox. Dosis fiir 1  kg Kaninchen entspricht 8,5 ccm des Mittels, 
entsprechend 0,765 ccm Alliumessenz. Entspreehende Lsgg. von A. sind wirkungslos. 
(C. r. soc. de biologie 90. 1431—32. Nancy, F a c . de mód.) Sp ie g e l .

F. Pliarmazie, Desinfektion.
A. Soham elhout, Uber die Lilcken der PharmaJcopSen. Gewisse PhaimakopSen 

enthalten Lticken, vor allem bei den Reagenzien fiir iirztliehe Unterss., den 
Gegengiften, den Tabellen der At.-Geww. u. Mol.-Geww., den chem. Formeln, den 
Tabellen der D . D . von Fil. bei yerschiedenen Tempp., den vegetabil. Arzneimitteln 
usw. (Journ. Pharm. de Belgiąue 6 . 357—60. 373—78. 393—95.) D ie t z e .

H. Eordorf, Uber die neue niederldndische Pharmakopoe. D ie demnachBt er- 
scheinende neue niederland. Pharmakopoe hat yiele prakt. Anordnuugen getroffen, 
Vor allem beziiglich der Zusammenstellung der Identitatsrkk. u. der Prufungsyerff., 
sowie der genauen Angabe der noch erlaubten Verunreinigungen. (Schweiz. Apotb.- 
Ztg. 62. 249-51. 265-66.) D ie tz b .

A. J . van Laren, AreneimitteUUchtung ais Gegenstand voń allgemeinem Inter - 
m e und die Bedeutung wissenschaftlicher Bclehrung ais dereń Nutzen. Besprochen 
werden Vorteile u. Schwierigkeiten bei der Ziichtang yon Primula elatior, P. offi- 
cinalis, Hydrastis, Gentiana, CapBella Bursa paB toris, Rheum palmatum, Rh. offi- 
cinale, Atropa Belladonna (Hinweis auf Yerss. J. R ip p e b ts ,  der durch Lichtent- 
ziehung den Alkaloidgehalt in Blattem n. Stengeln weeentlich steigem koante), 
Stramonium, Hydrastis, Chenopodium ambrosioides (Abb. im Original), Artemisia
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Cina (Abb. im Original), Gentiana lutea, Chrysanthemum oinerariaefolium. (Pharni. 
Weekblad 61. 578-96.) G r o s z f e l d . •

W. C. de Graaff, Aloe und AloekuUur auf den niederlandisch-westindischen 
Inseln und Mer einige andere pflanzlićhen AbfiihimiUel. Beaproehen werden auBer 
der Kultur yon Aloe vera, Gewinnnug u. Eindampfen des Saftca nach noch sohr 
primitiyen Verff. (Abb. im Original): Rhamnus Frangula, Rh. Purshiana DC-, 
Rheum palmatum u. Rh. officinale. (Pharni. Weekblad 61. 596—604.) G r o sz fe l d .

Fred. Oudschana Dentz, Curacao-Aloe. Ala ErgiiD guug zu den  A usfuhrungen  
von G otjdsw aakd  (Pharm. Weekblad 61. 302; C. 1924. I. 2448.) Veroffentlichung 
eines Briefwecbsels aus dem Jahre 1846 zwiBchen dem Utrechter Hochschullehrer
G. J. Mtjld ee  u . dem Kolonialminiaterium aber HerBt. eine3 Farbstoffes aut Aloe 
(sog. Chryaammin) durch Behandeln mit HNO, u. dessen Handelswert. (Pbarin. 
Weekblad 61, 626—37. Paramaribo, Militair Hospitaal.) G b o s z f e l d .

P. J. H anzlik  und W. 0. Frenoli, Die Pharmakologie von Phoradendron 
flavetcens {amcrikanische Misłel). Amerikan. Mistel enthalt yermutllch Cholin oder 
cholin&hnliche Prodd., die verantwortlich fttr den anfiinglichen Fali des Blutdrucks 
bei der intrayenoaen Anwendung sind, u. Tyramin oder tyraminahnliche Verbb., 
die mit der Druckwrkg. zusammenh&ngen. Doch scbeint daB  Fluidestrakt stSrkere 
Druckwrkg. auszuiiben ais Tyramin. Zur therapeut Anwendung eignen sich Falle 
von Schlaffheit des Utorus, von Nachgeburtsblutung bei der Geburtahilfe u. viel- 
leicht zur Erbohung des Blutdrucks bei Hypotonie. (Journ. Pharm. and Eip. 
Therapeutics 23. 269—306. San Francisco, Stanford Univ.) D ie t z e .

L. Bosenthaler, Variationestatiitik ais Htlfsicissenschaft der Pharmakognosie 
(13. Mitteilung): Der Olgehalt von Ricinuskernen. (12. ygl. Ber. Dtsch. Pharm. Ges. 
33. 255; C. 1924. I. 2447.) Nach T s c h ib c h  enthalten die Kerno der EicinuBsamen 
45,5—64,5, nach ZOb n ig  die Samen 50—70°/o Ol. Die Unters. des Vf. befraf je 100 
Samenkerne yon 2 yerschiedenen Handelosorten; Extraktion mit Ae. Niederster Wert 
(I.) 49,3, (II.) 49,6, Mittelwert (I.) 68,4, (II.) 69,7, Hócbetwert (I.) 85,6, (II.) 84,6 °/0, 
Bei I. liegen 7 8 der Samenkerne, bei II. 65°/0 zwischen den Werten 64 u. 72. 
bezw. 66 u. 74%. (Arch. der Pharm. 262. 25. Bern.) D ie t z e .

L. Eosenthaler, Variationsstatistik ah Hilfeioisscnschaft der Pharmakognosie. 
14. Mitteilung): Der Ólgehalt t>on Arachissamen. (13. ygl. yorat. Ref.) Nach T s c h i r c b  
enthalten Erdniiase 43—45% Ol, doch schwankt der Ólgehalt je  nach Herkunft der 
Samen; trop. enthalten bis 55, subtrop. oft nur 20%. Die Unters. des Vf. betraf 
102 Samen; Mittelwert 46,8, niederster Wert 25,4, Hochstwert 56,1%. Sind in 
einer Frueht die Samen ungleich scbwer, so besitzt in der Eegel der schwerste 
Samen den hoheren Olgehalt; dagegen liiBt sich nicht sagen, daB die beiden Samen 
e in er  Frucht ungefahr gleichen Olgehalt besitzen. (Arch. der Pharm. 262. 26—27. 
Bern). D ie tz e .

Ludwig Kroeber, Studienergebnisse einer Reihe von Fluidextrakten aus heimischin 
Arzneipflanzen. (Ygl. Pharm. Zentralhalle 65. 143; C. 1924. I. 2446.) Eitractum  
florum Sambuci nigrae fluidum (Holunderbliiten-Fluideitrakt). Verdrangnngsfl. 
3 Teile A., 7 Teile W. D.19 1,100; Extrakt 25,68%, Asche 4,78%. Klar, dunkel- 
rotbraun; Geruch stark aromat., spezif., Geschmack zunachst aromat, suBlich-salzig, 
herb-bitterlicb, spater kratzend. Mit W. Triibung, grobflockiger Nd., 1. in NaOH, 
unl. in HC1. Mit A. starko Triibung, u. oligschmieriger, in W. und NaOH unter 
starker Schaumb. mit dunkelrotbrauner Farbę in Lsg. gehende Abscheidung- Mit 
FeCl, schmutzigbraunoliygrun, mit Gerbsaure, Ma yerb  Eeagens u. Lugol-Lsg. 
Trlibungen, spater Ndd. Mit FEHLiNGscher Lsg. tiefgriin, beim Erwarmen Eed. — 
Holunderblaten enthalten Saponinstoffe u. 0,025% ath. Ol, ferner Baldrian-, Apfel- 
u. Weinsaure, Cholin, Gerbstoff, Harze, Zucker- (Pbarm. Zentralhalle 66. 303—5. 
Miinchen-Schwabing.) D i e t z e ,
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A. Goris und M. M etln , Die Verringerung des Ftlicingchaltei von Farnkraut- 
tdrakten. Bei dem Vergleich des Filicingehaltea von Eitrakten, die vor 12 Jahien  
unteraucht worden waren u. jetzt einen harten, weiBlichen Bodensatz auageB chieden 
hatten, zeigte aich ein bedeutender Ruckgang yon 14,57—21,15% auf 5,70—17,70%i 
bezw. einVerluat von 16,30—62,20°/0. Der weiBliche Nd. bestand nicht aua Filiein. 
(Buli. Sciences Pharmacol. 31. 257—58.) D i e tz e .

M. Masoró und A. Ingó , Uber die Darstellung und deń Oehalt eon festem 
Eydrastisextrakt. Die 9. Unterkommiaaion des Codex achlagt vor, das feate Hy- 
dra8tiacxtrakt mit 70%ig. A. darzuB tellen  u. 9—10’/,, Hydraatin zu yerlaDgen. Die 
Yff. weisen auf die Unmoglichkeit bezw. Schwierigkeiten dieaer Forderungen hin. 
Wenn man ein bydraatinreicheres Estrakt erhalten will, geniigt es nicht, dio Starkę 
dea yerwendeten A. zu andern, man muB auch das Verf. zur D ara t. derart modifi- 
zieren, daB man ohne Filtration die erhaltenen Fil. oder daa offizinelle Fluideitrakt 
zum featen E itrakt eindampft. Selbat nach dieaem Vcrf. wird man n u r  auanahma- 
weise 9—10% Hydraatin finden. (Buli. Scionces Pharmacol. 31. 259—64.) D ie tz e .

Jasu N agai, Urdersuchung eines HefcpraparaUs (Flei&chextraktersatz). D r. 
SCHONEa N ahreitrakt, Markę LC w e , wird in der Weiae hergeatellt, daB durch 
Plasmolyac der Inhalt der Hefezellen freigelegt u. der Zellsaft bis auf 60%  W . 
eingedampft wird derart, daB Yitamine u. Enzyme tunlichst erhalten bleiben. D a s 
Hefeextrakt kommt in  scincr chem. Zus. L ie b ig s  F lc iB chextrak t nahe; im  Ge- 
schmack is t  ea dieaem  uberlegen. (Pharm. Zentralhallo 65. 314—15. DreBden, 
Techn. Hochachule.) D ie t z b .

Hermann K unz-K rause, Uber ein geschSntes Paraffinum liąuidum flaeum 
(gtlbes Vaseliniil). Eine mit Vaaelinol jangefertigte Zinkpaate nabm nach kurzer 
Zeit eine von der Oberflaehe nach dem Innem fortachreitende Rosafarbung an. 
Daa yerwendete VaBelinol er wieś sich ais mit Methylorange gefarbt. Empfohlen 
wird folgende Priifungayorachrift zur Aufnahme in daa „Erganzungabuch zum
D. A. B.“ : „Werden je  5—10 ccm gelbea Vaaclinol mit dem gleichen Vol. A. (90%) 
bezw. verd. HC1 durchgeschuttelt, ao darf die auf dem Ole sich abscheidendo 
alkoh. FI. keine Gelbfarbung, dio unter dem Ole sich anaammelnde waa. FI. keiDe 
Rotfarbung zeigeD, u. die von der Olachicht abgetrennte alkob. FI. darf durch HC1 
weder gerotet noch sonat irgendwie gefarbt werden11. — Oder: „Absol. A. darf 
nach dem Schiitteln mit Vaaelinol blauea Lackmuspapier nicht roten, auch selbat 
keine Gelbfarbung zeigen u. auch durch yerd. HC1 nicht gefarbt, insbesondere 
nicht gerotet werden (Tropaeolinfarbatoff)“. (Arch. d. Pharm. 262. 41—47. Dresden, 
Tierarztl. Hochschule.) D i e tz e .

Aug. Chevalier, Der Ursprung der Benzoe aus Indochina. Im fernen Oaten 
gibt ea drei, botan. unterschiedene Arten, die Benzoe erzeugen. 1. den S ty r a i  
Benzoe D ry an d  auf Jaya, Sumatra, Malakka, Sumatrabenzoe genannt, mit 13 bis 
18% freier Benzoeaaure u. 70 — 80% Harz. — 2. den S ty ra x  T o n k in e n se  
P ie rre , beschrankt auf die Gebirgsgegend im Oaten dea Mekong (Laos, Tonking, 
wo die Eingeborenen den Baum Bodć nennen); er wird dort nicbt kultiyiert. Daa 
Erzeugnia iat die Siambsnzoc, mit 19,8% Benzoesiiure, dayon nur aehr wenig frei; 
80% Harz, 1,5% Vanillin. — 3. den S ty ra s  B en zo id es O raib. Er wird auch 
in Siam gewonnen, aber gleich an Ort u. Stelle yerbraucht u. nicht in den Handel 
gebracht. Die einzelnen Arten werden eingehend beaprochen. (La Parfumerie 
modeme 17. 75—78.) BOh l e .

I. Herxog, Der Arzncimiitelverkchr des Jahres 1923. Zusammenfasaender Be- 
richt, auch uber die wicbtigaten neuen Mittel, z. B. Insulin. (Arch. d. Pharm. 262. 
53—69. Berlin.) D ie t z e .

Aufrecht, Untersuchung neuerer Arzneimitlel, Desinfektionsmittel und Mittel zur 
Krankenpflege. BheumaeaUn von G. P o b l , Gelsenkirchen, Menthol, Salicylaaure-

4 7 *
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metbylester, Senfol, CapBicum u. uberfotteter Seifencreme. — Hiihneraugendoktor 
„AUdahin“, SalicylaSure, Hammcl- oder Riniertalg u. Cereain. — Mensestropfen 
Marice „D e b u c o ein geringe Mengen A. enthaltendes Destillat von Gewtirzen. — 
Calcaona, von der chem. F a b r ik  M arien fe ld e  G. m. b. H., ein Kakaopulyer mit 
kolloid bezw. organ, gebundenem CaCl,. Zua.: 9,74°/0 W., 21,48% N-Subatanz, 
15,2% Fett, 17,55% Starkę (Kakaostarke), 21,42% sonstige N-freie Estraktstoffe, 
5,27% Rohfaser, 9,34% Asche, darin 4,53% CaCl„ 0,84°/0 in HC1 Unl. — Sedacao, 
von derselben Fabrik, entbalt 12,04% Asche u. 6,10% Brs. — Sodersin, achwach 
alkal. Fl. mit gcringem Trockenriickstand ans Chloiiden, CaC08 u. Alkalicarbonat 
mit Spuren FetOa u. MgO; spezif. wirksame Bestandteile konnten nicht festgeatellt 
werden. (Pharm. Ztg. 68. 205-6. 1923. Berlin.) D ie t z s .

H. Mentzel, Neue Ąrzneimiitel, Speziahtdten und Vortchriftcn. Antiotteophytol, 
Tinct. Cantbarid., E J  n. HgCI,, gegen Gallen, Spat u. Scbale. — Aromatische 
Augenbadtabletten nach B. DE Crignis, Na-Formiat, Dikarbonate u. Chloride der 
Alkalimetalle, Sal sedatiyum Hombergii, Tinct. Groci, Ol. Layandulae. — Bimo- 
8alvan, Jodchininwiamut. — Calxyl, Wurzelfilllmittel aus Ca(OH), u. KMnO,. — 
Crotonidraft, wirksame Bestandteile dea Crotonoles, in W. 1., die Wrkg. wird erst 
durch die Saure des Magens u. die Auaacheidung der Pankreasdriise heryorgerufen.— 
Dentamo-Dentin-Anauthełicum, Pulyer ist prapariertes ZnO, Paate Eugenolum form- 
aldehydatum; aus beiden entsteht «in ZabnyerschluBkitt. — Dentamozahnpuloer 
nach ViGGO A ndresen, Acid. tartar., Cale. phosph. praec., -carbon., Magnes. carbOD., 
NaCl, NaHCOs, Geruchs- u. Geschmacksstoffe. — Forrnidrast. liąmd., HCHO- 
Seifenlsg. — Formidrast. tnolle, HCHO-Seife, halbfest. — Grifonal, Malzbonbons 
mit SiOj-Ca-Lactat u. saures Na-Phosphat. — Hdmotropin nach E. K isch, bei 
Ernabrungsstorungen, Tuberkuloae. — Hydronoval, 10%’g, Hg-Salicylat-dl-Ein- 
spritzung. — Jokanwasol, J, KJ, Ichthyol, Campher, Eucalyptuaol u. Vasoliment. — 
Matusem, Immunserum gegen Krebs. — Mesurol, 20%ig. Oliyenolemulaion yon 
bas. Bi-Salc des Biosybenzoesauremonometbylathers mit 55% Bi; 1 ccm => 0,11% 
Bi; gegen Lues. — Milanollnjektion u. Mtlanolól, Schiittelemulsion mit 0,06 g Bi 
in 1 ccm, fur Erwachsene, bezw. Ollsg. mit 0,02 g Bi in 1 ccm fiir Kinder; Milanol 
ist trichlorbutylmalonsaures Bi (At h e n s t a e d t  u. R e d e k e r , Hemelingen). —  Pan- 
tarei, Abfuhrtabletten aus Friichten, Pflauzenstoffen usw. — Parenchymałol, „kom- 
biniertea Riyanolpraparat", grtine, sterile Fl. in 2 Starken, Tierbeilmittel bei Euter- 
entziindungen. — Roboran, Platzchen mit Lecithio, Chinarinde, organ. Fe, Phos- 
phaten, Ca, Honig, Weizenmehl, Kakao, Zucker usw. — Spasmopurin, Zapfchen u. 
Kapaeln mit Dimethylianthinen u. Theobromin-Theophyllin. — Spirsil, „neue Spiro- 
chatenfarbe“. — Stronłiursan, Ampullen (5 ccm) mit SrC),-Harnstoff.

Agrumina, Citronenestrakt in Pulyerform. — Anłipertussin (P h aem ag an S ), 
Yaccine gegen Keuchhusten. BakteriumBORDET-GEKGOUu. 0,5% Pbenol enthaltend.— 
AO -N-25, Emulaion von Tuberkelbacillen, die nach A rim a , A o y a m a  u . A m aw a  
ihre Saure- u. A.-Festigkeit yerloren haben. — Arsylen, PropenplarainBaure. — 
Atcban nach W. N e o m a n n , Alt-Tuberkulin-Hydrolansalbe in yeracbiedenen Starken. — 
■AeaWn, insulinhaltige Haferkleie. — Barachol, totet durch Gasentwicklung die 
Kratzeparaaiten. — Catsiapuher, abfiihrendes Kriiuterpulyer fiir Diabetiker. — 
Contraiuetin, kolloide Emulaion, in 1 ccm 0,1 mg Au-Amalgam, 0,01 mg J , u. 1 mg 
As. — JDigibain, alkoh.-Glycerinlsg,, in 1 g 0,1 mg. Dlgitalin u. 0,2 mg Ouab&in, 
intrayenos oder in Zuckerw. tropfenweise, taglieh 15 —40 Tropfen. — Digithetn, 
0,5 g Theoeal u. 0,05 g Digit. titr. — Dioial, Na-Dijodaalieylat, intrayenos in l%ig- 
Lsg. — Erha-Salbe, hochwertige Vaccine der Hautbakterieu, yorzugsweise der 
Staphylococcen, bei Furunculose. — Ertubin (S c h e r in g ) ,  wss. E itrakt yon humanen 
Tuberkelbacillen, zur Unterachcidung humaner u. boyiner Tuberkelbacillen. ■— 
Gonacrine, Acriflayin franios. Herkunft. — Hehno ętnol, mit Gluton iiberzogene
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Pillen aua Pferdeserum. — Hagrisan, Phosphatid des Herzmuskela in Glycerinlsg., 
enbcutan bei Myocarditis u. Myodegeneratio cordia. —  Hasa, Massagecreme. — 
Indonal Bilrgi, Tabletten mit Di&thylbarbituraaure u. Cannabis indica, Sehlaf- 
mitłel. — Insulin „Fresenius", aus hochwertigem Pankreashormon u. Kreaol, 
5 com =» 100 Einheiten. — Jocola Biirgi, in 1  Tablette 0,1 g Ja an Fett gebunden 
u. Schokolade. — Lipogen-Nahr-Sćhokolade, u. a. 11% EiweiiJ (yorwiegend Plasmon), 
33°/0 Zucker, 40,2% Kakaofett, 1,3% Eohfaaer. — Niedin Ij yenetian. Terpentin, 
Jalapenharz, Rhabarber. — Niedin I I  auBerdem noch Asa foetida. — Ozime 
(P h a rm ag a n s) , Organpulyer (0,005 g ateril in Ampullen) zur interferometr. Metbode 
der Untersa. auf Abbaufermente nach H i r s c h .  — Phenobarbital, franzoa. Bezeich- 
nung fiir Luminal. — Pulvis łonicus enthalt Vitamine. — Siccophortn, aua den 
Ofarien yon Schweinen u. Rindern mit Zusatz einer DidymisubBtanz. — Succodin- 
talletten, je 0,01 g Kodeń), Gummi arab., Saceharum u. Ol. Menth. — Unguentum 
Formidrast, lanolinhaltige Salbe. —  Verminekrin, Lsg. von Ab,Ob, K,COa u . glucoaid- 
haltigea Pflanzencstrakt -in W. u. A., Wurmmiltel. — Viicit, zur Regelung der 
inneren Sekretion, 3mal taglich 1 Tablette. —

Acidolamin (Agfa), Acidol-Hexamethylentetramin. — Aspifilmon, Kapseln mit 
Helechit- u. Ricinusol. — Aurolopin, KondenaatiońBprod. hoherer Homologe der 
Brenzcatechinreihe mit Campher. — Bilucn (B y k -G u l d e n w e r k ), Bi-Lactat in Ol. — 
Bromalbertan entsteht durch Eintritt von Br2 in den Kern dea Albertaumolekiils, 
Chloralbertan durch ELntritt von C!a, WundantiBeptica. — Careac-Hattrtinktur, HgC)s, 
Chloralhydrat, Tinct. Arnie., -Betul., -Populi, Resorcin, Ol-Ricini. — Glandescól, Organ- 
praparat gegen dyBpept. Erkrankungen. — Klimalcton(KviQLli'}, yerzuckerte Bohnen mit 
0,03 g Eierstocksubfitanz, 0,006 g Schilddrusensubstanz, 0,15 g Bromural, 0,15 g Ca- 
Diuretin. — Lobulin, Antidiabetes-Tabletten. — Pepton-Euleninsalbe, 20 g Pepton, 
pur., 50g Glycerin, 8gMenthol, 0,25gThymol, 2,5g A., 130g Eulenin, 20 g Lanolin, 
5 Tropfen „Jasmina Naef,“ 10 Tropfea „Diaothin Naef“, boi Ozaeua usw. — 
Sepłojod, besitzt gegenuber der Preglachen Jodlsg. den lOfaehen Gehalt. — Sor- 
litmal, l0%ig. Suspension yon feinst yerteiltem Bi in Oliyenol u. yon niedrig ad. 
Bestandteilen befreitem Ricinusol, intramuskul&r bei Luea. — Syncor, Dtgitalia- 
praparat. — Syngulin, konz. Auszug aus Rad. Primul., Eipeetorans. (Pharm, 
Zentralhalle 65. 279-81. 307-8 . 317.) D ie t z e .

H. M entzel, Althamirdh (O hem osan A.-G., Wien), Hakpaatillen mit Rad. 
Alth., Paraform und Menthol. — Anermon (Layes - Hannoyer), Injektion aus 
Testem u. zugehorigen KeitndriiBen. — Antipyros, alkoh. FI. mit Tbymol, Tannin, 
Almeina solubilip, Schleim u. Harz einer Malyenpfłanse gegen Verbrennungen usw. 
—• Argenłoxyl (P a u l , Graz), Silberpraparat, auch mit 1% Blutkohle. — Arsa-Lecin 
(LAVE8-Hannover), neutrale Lsg. yon Fe-EiweiB-Phosphat-Arsenit mit 0,01'/,, AssOa.
— Aicophen, Tabletten mit 0,03 g Coffein. pur., 0,2 g Acetphenetidin u. 0,3 g Acid. 
acetyloaalieyl, — Aspasmon, Spasmolyticum der Chem. Fabr. N o rg in e , Ausaig.— 
Autsiger Insulin (Chem. Fabr. N o rg in e , Aussig) nach Prof. W iechowski, ein- 
gestelltea Insulin-Pankreaahormon. — Bonijod, zur gleiehmiiBigen Jodwrkg. — Cal- 
cium ćhloroaeeticum, inncrlichea Kalkpraparat. — Cedeform, Desinfektionsmittel. — 
Cinnarson, Zimtsaure u. ein Ferment, ais Antituberkulosum einzuspritzen. — De- 
lestrum, Protein-Bolus-Tabletten mit 0,0002 g KJ, gegen Kropf. — Dominal X , 10 bis 
20°/0ig. 8rBrs-Lsg. — Eggomint, Formaldebyddeainficiens fur Mund u. Rachen. — 
Ergotina ityptica, fł. Blutstillmittel. — Euiosa, Mundwasser. — Euxylstife, flUsiig, 
Desinfektionsmittel (Lysolfabrik Dr. R aufenstbauch , Wien). ~  Ferglobin, leicht 
aBBimilierbarea Fe-Praparat. — Guajaglobin, kolloide Verb. yon Gusjakol u. Blut- 
EiweiiJkorpem. — Guajakodyl, Guajakolkakodylpraparat. — Gynormon (L a v e s - 
Hannoyer), Injektion aus Sehweineoyarien. — Hasmoritorien, Stuhlzapfchen mit 
Yertoform, Epithelan u. Hamameliaeztrakt. — Halkajod, jodhaltigea Siedespeiaesalz
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nach Sc h e n k  aua den radioakt. Qaellen des Badea Suiza. — Hypormon (L aves- 
Hannover), Injektion ans Hypophysenhinterlappen. — Iriphan (LAVES-H annover), 
phenylcinchoninsaurea Sr (nicht Li). — Kalmine (MĆTERDIES-Paris), Antipyreticum.
— Kalomel-Metem, l°/oig, Emulsion mm Einnehmen. — Kephalodoron, Fe, S, SiO„ 
Dertrosen u. Layulosen, bei Migrane. — Klaus, Pastillen gegen Heiserkeit uaw. — 
Metiogen (Layes - Hannoyer), Tabletten aua As - Metaferrin u. Oyarienextrakt.— 
Metaferrintablctten (Lay es-Hannoyer), Fe, EiweiB-Metaphosphat. — Neodex, Keim- 
driiaenpraparat aua Schwelldriiaen deB StiergliedeB, sur Belebung des Sexus bei 
Mannem u. Frauen. — Neuronal (Kalle & Co., Biebrich), Bromdiathylacetamid, 
Schlafmittel. — Noventerol (La y e s-Hannoyer), Al-Tanninalbuminat mit 4°/o Al,O,.
— Pekusal (Chem. Fabrik R h e n a n ia , Nosrath bei Koln), SOa-Praparat gegen
Hautparaaiten usw. — Tustan, „benroiertea Thymol-Campher-Salicylpr8parat“ gegen 
Keuchhusten. — Valvóline, amerikan. Naturyaselin. — Zirkulin (Sch ulte-H er- 
BRUGGEN, Herdecke - Ruhr), BlutgerinnuDgamittel. (Pharm. Zenlralhalle 65. 334 
bis 336.) • D ietze.

S. Rabów, tibersicht der m  zweiten Halbjahr 1923 bekannt gewordenen thera- 
peutischen Ncuheiten einschliefilich der Spezialitaten und Geheimmittel. Andriol- 
praparate (Dr. H. Tr u t t w in , Berlin W. 30), Jod-, Bi- u. Jod-U-Verb., ferner 
Andriol-Bi-Salben, U-Salben uaw., bei Hautkrankheiten. — Apochin bisher Aapochin.
— Aspiphenin (F r . BAYER& Co., Leyerkuaen), Aepirin u. Phenacetin. — Bismogenol,
Bi-Doppelyerb. — Calciphysin, 10°/8ig. CaC),-Lsg. u. Hypophyeen- u. Teatextrakt. — 
Epithelan, ateriler Salbenkorper aua „Kohlenstoffen u. Yaaelin*'. — Galadin, Kon- 
densationsprod. yon Antipyrin u. Phenylmethan in 30°/0ig. alkoh. L 9g. — Kupfer- 
dermaian, Salicyl*Cu-Seifenpraparat mit 2°/, Cu, gegen Lupus yulgaria. — Kupfer- 
dermasan ,,mit Oberflachen- w. Tiefenwirkung'1 (Dr. R. R e is s , Charlottenburg 4). — 
Pełralon, Holiteerderiy. — Spirobromol, Na-KBismutyltartrat u. Bi-Chininjodid in 
oliger Suspenaion. — Strophantofixtablctten mit 5 Tropfen Tinct. Strophauthi. 
(Chem.-Ztg. 48. 385—86. 397—98. Freiburg i. Br.) D ie t z e .

W illy  Wobbe, Neue Arzncimittd Ober dio angefiihiten Mittel wurde bereit8 
berichtet. (Arch. der Pharm. 2 6 2 . 70—73.) D ie tz e .

W illy W obbe, Spezialitaten und Geheimmittel (ygl. yorat. Ref.). Arsen- 
Chlorotan (Ed. Blell A.-G., Magdeburg), As-haltige Chloropbyll-ZubereituDg in 
Tabletten, je  0,0005 g AssO,. — Aurolapin s. Aurolopin. (Arch. der Pharm. 
2 6 2 . 73—75.) D ietze.

F. Ranwez, Charakterhtische Beaktion des Luminals. Infolge Ggw. der Phenyl- 
g ru p p e  laBt sich Luminal im Gegen satze su anderen alkylierten B arbiturB auren 
leicht nitrieren u. dadurch yon letrteren unterscheiden. 10 cg Luminal, 50 cg KNO, 
u. 2 ccm konr. H8S04 10 Min. im ad. Wasaerbade erhitzt: Gelbfarbung, bei Ein- 
gieBen in W. gelbe Lsg., bei Erkalten durch kryatallin. Auascheidung getrubt, die 
bei Oberaattigen mit NH, mit intenaly gelber Farbę gel. wird. — Bei niedriger 
Temp. u. mit der fiir 1 Nitrogruppe berechneten Mcnge KNO, wurden 3 farblose
oder schwach gelbliche Mononitróluminale erhalten, 2, ce u, (}, yom F. 276°, aber
yerachiedener Kryatallform, die y-Verb. yom F. 198°. Ihre Trennung eifolgt am 
besten durch fraktionierte Kryatalliaation aus Toluol, weniger gut aus A. Die 
weitere Nitrierung erfolgt achwieriger. Die entstehenden Binitróluminale sind gelb 
u. haben trotz ihrer geringeren Menge den Hauptanteil an der oben besebriebenen 
Rk. (Journ. Pharm. de Belgiąue 6. 410—13.) Spiegel.

Bodinus, Uber das Wurmmittel „Santoperonin“. Die Struktur bezw. chem. 
Formel muB noch durch Elementaranalyse aufgedeckt u. durch tier- wie menschen- 
physiol. Veraa. die yermicide Wrkg, beatatigt werden. (Pharm. Ztg. 68. 186. 1923. 
Bielefeld.) D ietze.
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W. Zimmermann, Uwertragliche Arzncimischungcn. 1. Natr. diaethylbarbituric. 
u. Morphin. hydrochlorie.: Morphinbaae fallt aus; die freiwerdende HC1 scheidet 
Diathylbarbitursaure bis nur Sattigung aus. — 2. Natr. diaethylbarbituric. u. 
Luminal-Na +  Fruchtaafte aus mit HCOOH haltbar gemachten Mutteraaften (Sirup. 
Rubi Idaei u. Limonum) ist unyertrSglich. (Pharm. Ztg. 68. 186. 1923. Illenau.) D ie t z e .

H arold W ard  Dudley und W alter W illiam  S tarling , Verbesscrungcn bei 
der InsulindarBtellung. Alkalische Extraktion von PanJcreas. (Vgl. D u d l e y , Biochem. 
Ztschr. 17. 376; G. 1923. III. 874) 1 kg frisches Rinderpankreaa wird in 1 Liter
95%ig. A. zerkleinert, 85 g NaHCO, zugegeben u. in Maschine mehrmals zermahlen. 
Daa Gemisch kann kalt uber Nacht stehen. In Tuch abpressen mit Pressc, pjx ist 
dann etwa 7,5. Zugabe von 1 % Vol. 95%ig.. A., bei — 3° iiber Nacht. Filtrieren 
durch Faltenfilter. 10 ccm Eiaesaig zusetzen, bei 40—45° in vacuo auf 150 ccm 
einengen. Fett durch Petroleum entfernen, dieses bei 40° in vacuo. 4 Vol. absol. 
A. zusetzen, 10 Stde. in Kalte, abdekantieren, Nd. in Zentrifuge mit absol. A. u. A. 
waachen, in Vakuumexsiccator iiber H,SOł trocknen. Auabeuten im Durchschnitt 
voa 43 Chargen: 257 Kanincheneinheiten pro kg Pankreaa. ‘ Die letzten lieferten 
300—480. — 1 Kaaincheneinheit des rohen Insulin entapricht 3—5 mg. — Die Lsgg. 
sind jetzt fast ungefśirbt. — Am besten konaemert man das Pankreas bei — 3°
1 Woche. Es muB innerhalb 2 Stdn. nach dem Tode in Kalte kommen. R e in ig u n g : 
L. in wenig W., durch Zentrifugieren von Flocken befreien, auf 1,5% verd. pn soli 
5 sein, bis zu schwacher iaoelektr. Triibung. % Vol. gesatt. Pikrinsiiure-Lag. zu- 
setsen. Nach 1—2 Tagen abgieBen. Bei unter 10° Nd. in wenig W. u. 1/l0 n. Na,CO„ 
moglichst klar zu tiefbrauner Fl. 1., durch Faltenfilter filtrieren, das mit dest. W. 
gewaschen wird. Verd. auf 1,5—2 g Pikrat pro 1 (‘/ii dea Gewichts vom rohen 
Inaulin ais Pikrat anzunehmen.) Mit */io n- SCI gleich der gebrauchten Na,CO,- 
Lgg. fallen. Zu jedem Liter der Lsg. 250 ccm gesatt. Pikrinaaure-Lag. setzen, 
nach 1—2 Tagen abgieBen, mit 5 ccm gesatt. Pikrinsaure-Lsg. in 100 W. aut 
Buchnertriehter, waschen mit dieser verd. Lsg., feueht in 25 ccm 3fach n. HC1 
mit 75 ccm absol. A. unter Riihren 1. (10—15 ccm pro g). Mit 10—20 Yol. reinem 
Aceton fallen. WeiBsn Nd. des Hydrochlorids sofort abaaugen, mit Aceton, dann 
trockenem A. waschen, bis frei yon Pikrinsaure. Schnell in Yakuumexsiccator u. 
iiber H,S04 trocknen. — 0,2 mg «= 1 Kanincheneinheit. — Das Pikrat ist n. 1. in 
absol. A., wenig 1. in W., 11. in verd. A. (Biochem. Journ. 18. 147—50. Hamp- 
atead.) MOl l e r .

0. H. Robertson, Shu-Tai T. Woo und R iohard  H. P. Sia, Eine Methode 
tur Erhaltuvg von Stabilitat der Reaktion von Losungen wdhrend der Sterilisierung. 
Die Anderung der Rk., die durch Austausch von CO, zwiachen Fl. u. umgebender 
Luft wahrend der Erhitzung bedingt ist, wird yermieden, indem man nur CO,- 
freies W. (2X dest., kurz vor Gebrauch gekocht oder 24 Stdn. mit CO,-freiem 
Luftatrom durchltiftet) u. COa-freio Lsgg. der zuzusetzenden Reagenzien verwendet, 
im Autoklaven erhitzt u. diesen erst am nachsten Tage offnet. So behandelte Lsgg. 
zeigen leichten Anstieg der [H'], Sinken yon pn bei Anfangswert von 7,0—7,5 um 
0,1—0,2, bei Anfangswert yon 7,6—8,0 um 0,2—0,4, bleiben dann 2 — 3 Woeben 
konstant. (Proc. of the soc. f. exp. biol. and med. 21. 119—20. 1923. Peking, 
Union med. coli.; Ber. ges. Physiol. 24. 494. 1924. Ref. S e l ig m a n n .) Sp ie g e l .

GesellEchaft fu r Chemisohe Industrie  in  Basel, Basel, Schweiz, Herstdlung 
injizierbarer Losungen wasserunlósJicher Arzneittofte, dad. gek., daB man alB L6- 
Bungsm. daa bei gewohnlicher Temp. fl. Gemisch yon Acetonchloroform u. Urethan 
yerwendet. — Durch das Verf. ist die Moglichkeit gegeben, auf einfaehem physikal. 
Wege zu injizierbaren Lagg. in W. unl., aber therapeut. wirksamer Stoffe zu ge- 
langen, wahrend diese Stoffe biaher zu diesem Zwecke, unter Yerminderung der
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Haltbarkeit u. Wrkg., in 1. Deiiw . oder Salze ubcrgefiihit werden muBten. Daa 
fl. Gemiseh gloicher Teilo Trichlortertiarbutylalkohol u. Urcthan ist einer konr. 
was. Urethanlsg. in der loslichkeitayermittelnden Eigenaehaft yon yielen Stoffen mit 
Eedativer, hypnot., nsreot., analget. u. antipyret. Wrkg., wie Phenetidin- u. Pyra- 
zolonderiw., Bar bitur sauren, sowie gewiasen Alkaloiden, iiberlegen. So losen bei 
gewobnlicher Temp. 100 ccm Loaungsm. (die in Klammer befindlichen Zahlen be- 
ziehen aich auf dic wsa. Urethanlsg.): Acełylphenełidin 15 (6—7), Dipropylbarbitur- 
saure 20 (10—12), Diallylbatbiiursaure 15 (10), Papauerin 20 (10), Narcoiin 10 (4—5) g. 
Auch Acetanilid, Phenyldimethyl- u. Dimethylaminophcnyldimethylpyrazolon, Di- 
athyl- u. Phenylathylbarbitursdure, Lactylphenetidin, Chinin u. Kodein losen aich in 
dem Urethan-Acetonchloroformgemisch in mindestens demaelbon MaBe, wie in kom. 
was. Urethaulag. Da das Acetoncbloroform ferner nicht nur ein Hypnoticum u. 
Narcoticum iat, aondern auch lokalanUatheaierend wirkt, yermag es nicht nur die 
sedatiye Wrkg. des Urethans in additivem bezw. potenzierendem Sinne zu beein- 
flusaen, aondern yerhindert oder yerringert auch oitliche Eeizwrkgg., die durch die 
Injcktion aelbst oder die u>jizicrten, in dem Losungam. gel. Stoffe bedingt aein 
konnten. (D. U. P. 368292 KI. 30h vom 1/7. 1922, auag. 11/1. 1924. E. P. 211771 
vom 1/6. 1923, ausg. 20/3. 1924.) S c h o ttła n d e r .

J. D. Kiedel A.-G., Berlin-Britz, und F ried rich  Boedecker, Berlin-Tempel* 
hof, Verfahren zur Geicinnung therapcutisch wirlciamer Batandteile aus Ólen, Bal- 
samen und Extrakten u. dgl. , gek. dad.,. daB man jene durch Oberfuhruug in ibre 
Anlagcrunfisprodd. an Apochola&ure oder Deeozyctolaiiure abacheidet, worauf man 
gegebenenfalls die Additionsyerbb. in ihro Komponentcn zerlegt. — Zu dem Vor- 
teil der einfachen Art der Abschcidung der oft nur in kleinsten Mengen in den be- 
treffenden Ólen, Harzen, Balaamen u. Eitrakten enthaltenen therapeut. wirkaamen 
Beatandteile tritt noch der, daB man dieae Bestandteile in schon krystalliaierter u. 
haltbarer Form gewinnen kann. Werden mebrere Verbb. bei dem Yerf. ab- 
geacbieden, to lassen aie sich gegebenenfalls durch fraktionierte Kryatalłiaation 
trennen. Durch Dest. mit Wasserdampf kann man den wirkaamen Bestandteil yon 
der Gallenaaure trennen, wobei er iibergeht, oder man verdracgt ihn durch eine 
starker an der Apo- oder DeaoiycholsUure haftende Subatanz, wie Xylol. An Stelle 
der freien Gallenaauren kann man auch yon dereń Verbb. mit Eg. auBgehen. — 
Z. B. wird der methylalkohollosliche Anteil yon Crotondl mit einer b. alkoh. LBg. 
yon Apoćholsaure yersetzt. Beim Erkalten krystalliaiert die Additionsvcrb., aus A. 
Krystalle, F. 188—190°. — Kamillenól, Fraktion Kp 100—140°, gibt mit Des- 
oxycholsaure eine Additionsverb., die durch mehrfaches Umkryatallisieren au8 A. 
voa der blauen Beimengung des Kamillenols getrennt werden kaDn u. dann farb- 
loso Prismen, F. 178—180°, bildet. — Aua Pfeflerminzól u. Apoćholsaure erhalt man 
beim Eindunsten im Vakuum eine krystallin. Addilionsyerb., die nach Waachen mit 
Lg. bei 156—158° schm. — Additionsoerb. ans Ptrubalsam u. Desoxycholsaure aus 
A. Krystalle, F. 179-181°. (D. E. P. 394796 KI. 12o yom 2/10. 1921, ausg. 12/5.

924. A. P. 1479695 yom 23/3. 1923, auag. 1/1. 1924.) Sc h o t t l a n d e b .
Sterilin-Gesellschaft m. b. H. und Jam es Colman, Berlin, Herstellung 

•usasserdichter Verbandstoffc aus Acetylcelluloae, dad. gek., daB die Acetylcellulose 
mit einer Miachung au8 Phthalaauredimetbyl- u. -diathylester im geeigneten Ver- 
haltnis gemiacht, das Gemiseh in Lsg. gebracht wird u. aua dieBer in ublicher 
Weiae Filme erzeugt oder mit ihr Gewebe beladen werden. — Die Erzeugniase 
B in d  elast. u. dehnbar, wie Guttapercha u. Billrothbatist. (D. E . P. 396576 KI. 
30 i yom 22/6. 1922, auag. 4/6. 1924.) K O h lin g .

In stitu t fiir m ikrobiologische P rap ara te  G. m. b. H ., Saarbrucken, Her- 
stellung haltbarer, innerlich einzunthmender Impfstoffe gegen amteckende Krar.k- 
heiten, dad. gek., daB dereń Erreger bezw. ihre Stoffweehaelprodd. oder beide mit
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Galie oder dereń Bestandtcilen zu einer festen M. yerarbeitet werden. — Z. B. 
wird der Rasen einer 6-wochigen Bouillonkultur yon Tuberkelbacillen durch Fil- 
tration yon der' Bouillon getrennt, in physiol. NaCI-Lsg. aufgeschwemmt u. in 
dieser ł/« Stde. mit A.-Dampf behandelt. Nach ermuter Filtration wird der Riick- 
etand mit Galie zu Pillen yerarbeitet. In dieser Zuberoitung ist der Impfstoff un- 
begrenzt laDge haltbar, ist auch ohne besondere YorsichtsmaBregeln beim Auf- 
bewabren vor Zers. geschiitzt u. kann ohne weiteres eingenommen werden. (D. R. P. 
890204 KI. 30h votn 18/11. 1922, ausg. 14/2. 1924.) S c h o t t l a h d e r .

Max P iorkow skl, Berlin, Herstellung eines gegen Etiudę und eiłrige Eaut- 
trkrankungen bei Eaustieren wirksamen Impfstoff es, dad. gek., daB man von er- 
krankten eitrigen Hautstellen desselben Tierea oder derselben Tiergattung Materiał 
entnimmt, auf Bpezif. Nahrboden bebiiitet, mit dem betreffenden Tierserum ab- 
Bchmemmt u. bei 70° sterilisiert. — Z. B. werden von raudigen Hunden an mehieren 
Stellen Schuppen u. Wundborken entnommen u. nach Auspiessen sofort auf einen 
aus einer Hundofleischabkoehung gewonnenen Nahrboden yerimpft. Die auf diesem 
Nahrboden gezucbteten K.eime werden mit Hundeserum abgeschwemmt u. die Sus- 
pensionen durch mehrstd. Er w sir men auf 70° sterilisiert, wodurch erst die wirk- 
Bamen Gegengifte gebildet werden. Das Mittel kann nicbt nur zu subcutaneD, 
intrayenosen, intramuskularen oder intraglutaalen Injektionen, sondern auch zur 
EinreibuDg ais Salbe angewendet werden, wofiir es nach der Sterilisation in 
Pflanzenschleim eingebracht wird. Fur Pferde u. ącdere Haustiere muB der Aus- 
gangsstoff des Impfstoffes natiirlich yon erkrankten Pferden bczw. anderen Haus- 
tiećen stammen. (D. R. P. 389933 KI. 30h vom 4/6. 1922, ausg. 9/2. 1924.) S c h o j t l .

R henania, V erein Chemischer F abriken  Akt.-Ges, Aachen (Eifinder: 
Wilhelm W eber, Altona, und Otto Gerugrota, Berlin-Grunewald), Rerstdlung 
(ines Desinfektionsmittils, dad. gek., daB man eine Lsg. yon Gelatine u. Rbodau- 
alkalien oder Rhodanerdalkalien mit CEI,0 miseht. — Man lost z. B. Gelatine u. 
KS*CN in W., gibt zu der Lsg. eine solehe yon KS-CN u. CH,0 in W. u. yerd. 
das Ganzo mit W. Daa nicht reizende, die stark keimtotendo Wrkg. des CH,0 
besitsende Mittel findet zur innerlichen Desinfektion von Schleimhauten des Mandee, 
Rachena u. der Seheide therapeut. Verwendung. (D. R. P. 391698 KI. 30h yom 
26/1. 1923, ausg. 11/3. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

Axel F ranck-Philipson, Chicago, Desinfektionsmittel, bestebend aus einem 
neutralisiertem Kohlenteerdestillat u. einer Seife oder Sulfoseife. (A. P. 1492367 
vom 10/1. 1923, ausg. 29/4. 1924.) KOh l in g .

Gr. Analyse, Laboratorium.
Otto Schm atolla, Ein verstellbarer und festitehender Eebtr. (Pharm. Ztg. 68. 

97. 1923. — C. 1923. II. 1097.) D ie t z e .
G erhart Jan d er und W ilhelm  Jander, Die chemische Analyse mit Membran- 

filtern. IV. Mitteilung. Zur r<aheren Kenntnis der Membrar,filter selbst und ihrer 
Verwendbarkeit in der analytischen Chemie. (Teilweise unter Verwertung yon Ver- 
suchen yon H. Maas [Diss. Gottingen 1922].) (III. ygl. Ztschr.. f. anal. Ch. 61. 
145; C. 1922. IV. 1.) Nach den Yerss. der Vff. (Best. der Filtrationsdauer bei 
mehrmaligem Filtneren mit Reagenslsg.) beeinflussen alle neutralen Salze, Sauren 
auBer starker (4-n.) HNO, und H ,S04 und alle schwach alkalischen Stoffe mit 
Ausnahme yon (NHJjS die Mcmbranfilter nicht. Nach dem Filtrieren kochend h. 
Lsgg. einiger Reagenzien z. B. Essigsaure, wurde die Oberfliiche hochglanzend. 
Die Kuryen der Wasserwerte schwanken durch Verscbiedenheit der Filter. Am- 
moniakal. Lsgg. bis 6-n., 1-n. (NHJ,S-Lsgg., bis 1-n. Na,CO, u. 0,2-n. Alkalilaugen 
konnen ohne Schaden filtriert werden. Auf das Filtermaterial wirken ein A.-W.
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mit mehr ais 15—20 Vol. °/0 A., abaol. A. u. A.-Ae. — Bei der Zers. von Membran- 
filtern mit konz. H,SO* wurden durchschnittlich 1,5 °/0 anorgan. Beatandtcile ais 
Sulfate gefunden. Sio lassen sich durch Einlegen in 1-n. HCi u. Auswaschen ent- 
fcmen. Die Filtrate mit 1-n. Sauren gehen dann keinen Riickatand. — Vor und 
nach der Filtration von 0,2-n. NaOH ergab dio Titration keine auBerhalb der 
Fehlerąuelle liegendo Absorption. Memhranfilter abaorbieren weder As noch Cu, 
Mn, Al u. Na oder 0,2-n. Mineralaiiuren unauswaachbar. Dio yon M a n n ic h  u . 

W ip p e e l in g  (Ber. Dtsch. Pharm. Ges. 30. 348; C. 1921. II. 159) benuteten Kol- 
lodiumfilter waren engporiger; auBerdem haben die Vft. die Auswasehbarkeit nicht 
untersucht. Bei den eraten Filtrationen yerachwinden geringe Mengen Sauren; das 
Absorptionsgleichgewicht stellt sich rasch ein. Die Absorption kann durch Vor- 
behandeln mit einer Lsg. gleichen Sauregehalts u. Auswaschen eliminiert werden.
— Die Best. der auf der Oberfliicho der Filter festgchaltenen Spuren yon Ndd. 
yon AsSs,' PbS, CuS, MnS, Cu(OH)„ M n,O s(OH)a, bas. CoCO„ AgCl u. PbCrO< 
nach Yereinigung mehrerer Filtrationsrttckatande ergab, daB die Mengen innerhalb 
der analyt. Fehlergremen liegen. Bei MnS muB man haito Filter mit boch-
glanzender Oberflaehe yerwenden. (Ztschr. f. anal. Ch. 63. 273—91. GottingeD,
Univ.) J o n g .

J. Duclaux und J . E rre ra , Ber Mechanitmus der Ultra filtration. I. (Vgl.
Banceoft, Journ. Physical Chem. 21. 441; C. 1921. III. 1306.) Verwendet u. be-
trachtet werden nur die feiuporigen Kollodiumultrafilter, welche in ihren Eigen- 
schaften oemipermeablen Membranen gleichen. Die Capillartheorie aemipermeabler 
Mojnbranen, welche diese mit einem mechan. wirkenden capillaren Eohrenbiińdel 
u. die Auflosungetheorie, welche die Permeabilitat yon der Loslichkeit des Stoffes 
in der Membran abhangig macht, werden diB kutiert. Untersucht wird der EinfluB 
der Zeit, dea Druckes, der Temp., der Leitfahigkeit, des pg der Lsg. auf die Fil
tration. Es wird gezeigt, daB die Ultrafiltration in bezug auf Druek u. Temp. den 
Gesetzen dea AusflieBens einer Fi. aus capillaren Rohren folgt, daB die Filtratiocs- 
geschwindigkeit im weaentlichen der Viscositat der FI. umgekehrt proportional iat. 
Abweichungen dayon sind yielleicht durch elektromotor. Krafte, welche beim 
Durchtritt der FI. durch die Membranen entstehen, yeranlaBt, denn die Ab
weichungen yerachwinden bei Verwendung yon leitenden Fil. u. zwar unabhangig 
yon dem herrachenden pu> Die Solyatation, Oberflachenspannung, Rk. u. oamot. 
Druck der FI. haben aut die unterauchten Membranen nur unwesentlichen EinfluB; 
cs wird aber ais moglich erachtet, daB diea fiir sehr viel feiner Btrukturierto Mem- 
brauen nicht gilt. Im ganzen yerhalt sich die Ultrafiltermembran wie ein atarrea 
Rohrenbiindel, deasen Struktur yon der Natur der durchstromenden FI. unabhangig 
ist. (Rey. gćn. des Colloidea 2. 130—139.) G er n g b o ss .

Em ile Andrć, Apparat zur fraJctionierten Beetillation unter vermindertem Bruch 
mittels zweier Wasserstrahlpumpen. Zwisehen Kiihler u. AuffanggefaB ist eine aua- 
gebauchte Rohre eingeachaltet, die am unteren Ende der Ausbuchtung einen ein- 
geschliffunen Glaahahn tragt. Zwisehen diesem Ende u. dem AuffanggefaB fuhrt 
eine duieh Glashabn yerschlieBbare seitliche Rohre zu einer Wasserstrablpumpe; 
am oberen Ende der Auabuehtung fuhrt eine andere Rohre zu einer zweiten Pumpe. 
Soli eine Fraktion entfernt werden, so stellt man die zweite Pumpe an, echlieBt 
die beideu Glaahahne u. kann nach Lsg. der Verbindung mit der ersten Pumpe durch 
Offnen des seitlichen Hahnes dic Luft in das AuffanggefaB lassen. Inzwiachen 
sammelt neuea Dcstillat aich in dem bauchig erweiterten Teil des Z w i a c h e n a t u c k a .  

(Buli. Soc. Chim. de France [4.] 35. 647—48.) H a b e r l a n d .

W . F. Seyer, Eine Auffangvorrichtung zur praktiichen Beitillation bei niedrigen 
Bruclccn. Der aua Pyreiglaa angefeitigte App. hat die Form eines Liebigschen 
Kiihlers, an dessen einem Ende die Pumpe angeschlossen wird, dessen anderes
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Enda die kugelformigen Auffanggefiifie trSgt. An einer der Pumpe nahe gelegenen 
óffnung tritfc das Kondensationsrohr ein u. mundet in einen Tricbter, der auf 2 
durch Einscbniirungen des Mantels festliegenden Metallplatten ruht. Mit dem 
Trichter yerbunden sind 2 kleine Eisenstiibe, die an ihren Enden durch Mesaing- 
streifen susammengohalten werden (Abb. vgl. Original). Mittels eines Magneten kann 
das untere Ende des Trichters direkt iiber die AuffanggefiiBe gebracht werden. 
(Journ. Americ. Cbem. Soc. 46. 120!)—10. Vancouver, Uniy.) H a b e r l a n d .

R udolf D ittr ic h , Zur Bestimmung des FliepuermSgens von Ólen nach Holde. 
Bei der offiziellen U-Bohr-Methode wird in dem App. der durch eine Wassersaule 
crzeugte Arbeitadruck mittels Dreiweghahn ein- u. ausgeschaltet. (Ztschr. Dtsch.
Ol- u. Fettind. 43. 617. 1923. Aussig.) K a n t o r o w ic z .

J . Hume, Ein Dilatomter zur Vcrwendung lei einer unbesidndigen Yerbindung. 
Zeichnungen von Dilatometern mit Beschreibung ihrer Fehler u. Konstruktion 
eines fiir wenig bestandige Verbb. geeigneten. (Chem. News 128 360—61. 
Leeds, Uniy.) ' . JOSEPHY.

J . A. Carroll, Vorrićhtung zum Gebrauch von Quecksilberdichtungen an Schliff- 
mbindungen in horizontaler oder umgckehrter Lage. Eine iiber das Hg gegosseno 
dicke Lsg. von Celluloid oder Kollodium im Amylacetat bildcf nach dcm Trocknen 
eine elast., am Glase haftende Haut, die daa Hg bei beliebiger Lage der Var- 
hindungestelle festhiilt. (Naturę 113. 858. Pasadena [Cal.]] K r o g e r .

A. v. Szent-G jórgi, Beitrage zur Methodik der Mikroanalyse im Preglschcn 
System. Es wird ein Hahn .rur Regulierung des Luftstromes beim Mikrodumas, 
eine Ycrbesserung der Preglschcn PrazisionsauswaBcbpipette u. ein Filterwagerohr 
basehrieben u. abgebildet. (Biochem. Ztschr. 146. 302—4.) A. R. F. H e s s e ,

A. v. Szent-G yorgi, Uber das Eindampfen von wasserigen Fliissigkeiten lei 
niedriger Temperatur im Yakuum. Es wird ein App. beschrieben, bei dem der 
Rezipient mit einem Mantel umgeben ist, der mit Eis-Kochsalzmischung gefiillt 
wird. Die zu verdampfende Fl. befindet sich in Krystallisierschalen, die mit der 
warmezufiibrenden Rohrleitung durch Paraffin yerbunden sind. Da das ver- 
dampfende W. an deu Wiinden kondensiert wird, geht die Yerdampfung bei 0° 
vor sich. Geliefert wird der App. von A. D a r g a t z , Hamburg. (Biochem. Ztschr.
146. 305—6. Groningeu, Univ.) A. R. F. H e b s e .

M. Kunitz, Eine Zelle fur die Messung der Kataphorese ultramikroskopitcher 
Teile. Die Zelle ist eine Modifikation der von N o r t h r o p  beschriebcnen (ygl. Journ. 
Gen. Physiol. 4. 629; C. 1923. I. 553). (Journ. Gen. Physiol. 6. 413—16. R o c k e 
f e l l e r  Inst.) W o l f f .

E. J .L und, Elcktroden zur Messung kleiner bioelektrischerPotentiale. Die Elektrode 
besteht aus reinem 3%ig. Pb-Amalgam u. 0,05—0,01-molarer PbClj-Lsg.; die 
kupfemen Leitungsdrahte tauchen in Cu-Amalgam. Diese Anordnung zeigte bei 
konatanter Temp. nur sehr geringe spontane Potentialschwankungen, so daB 1,0 bia
0,05 Milliyolt mit einem Fehler von ca. 0,01 Milliyolt gemessen werden konnten. 
(Proc. of the eoc. f. exp. biol. and med. 21. 128—29. 1923. Minneapolis, Univ. of 
Minnesota; Ber. ges. Physiol. 24. 441. 1924. R ef. R o s e n b e r g .) Sp ie g e l .

H. Paweok und E. W alther, Die Anioendutig der starren Quecksilberkathode 
»w der Elektroanalyse. I. Die bei der elektroanalyt. Zn-Best. so bewahrte starre Hg- 
Kathode wurde auf ihre Yerwendbarkeit zur Best. auch anderer Metalle gepruft. 
A le m a n y  (ygl. Anales soc. espanola Fis. Quim. 17. 174; C. 1920. II. 120) hat mit 
Erfolg die starre Hg-Kathode rur Best. yon Zn u. Cd yerwandt; doch sind bei 
seiner Elektrode nur Tempp. bis 45° moglich. Nach Unterss. der Vff. sind jedoch 
elektrolyt. yerąuickte Elektr o den auch in der Siedehitze gut yerwendbar. Unter- 
sucht wurde bis jetzt die Anwendung der Hg-Kathode fiir folgende Metalle: Zn, 
B i, Pb, Gd, N i, Fe. Ais Elektrodenmaterial dienten Messingnetze. Zur Yer-
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ąuiokung wurde daa gereinigte u. gewaaehene Netz mit HNOa-saurer HgNOa-Lag.
1 —l 1/, Stdn. elektrolyaiert. Daa verquickte Netz wurde mit W. gewaachen, in h. 
verd. HC1 getaucht, wodurch der Hg-Niederachlag ailberglanzend wurde, mit W , 
A. u. A. gewaachen, uber Aabestplatte maBig getrocknet u. nach 10 Min. Ver- 
weilen im Eiaiccator zur WSgung gebracht. Nach der Analyae u. dem Auawagen dea 
Nd. wurde dieaer mit verd. Saure yorn Netz geloat, daa ohne neue Verquickung 
zur iiachaten Analyse brauchbar iat. Man achlagt yorteilhaft nicht yerachiedene 
Metalle auf einem Netz nieder. Ala Anodo wurde eine Pt-Spirale yerwasdt. Fiir 
die Beat. von Zn, Bi, Pb u. Cd wurden recht brauchbare Beaultate erzielt (Arbeila- 
vorachrift u. Tabellen im Original); fiir Fe u. Ni gelang ca jedoch noch nicht, die 
Analyae in der fiir Schnellanalyaen gewohnten Zeit durchiufuhren, da die Nieder- 
achlSge bei hoherer Stromdichte raach yon der Kathode abfallen. Die AbacheiduDg 
groBerer Fe- u. Ni-Mengen iat daher bia jetzt noch nicht moglich. (Ztachr. f. anal. 
Ch. 64. 89—96. Wien, Techn. Hocbachule.) H o rst .

F. Feulgen-Brauns, Untersućhungen iiber die Nuclealfarbung. Auch an mkr. 
Praparaten charakteriaiert aich die B. der T hym inB aure, d. h . die Freilegung der 
fiir die Nuclealrk. maBgfcbenden reaktionafahigen Gruppen in ihrer Abhangigkeit 
yon der Temp, der Zeit u. [H'J alB typ. hydiolyt Vorgang. Fiir die Nucleal- 
farbung erw iea 6ich aowohl fiir pflanzliche wie tier. Gewebe 4 Min. langea Erhitzen 
in d. HC1 bei 60° optimal. Daa Optimum der Einw. der fuchainschwcfligen Saure 
iat 1—l 1/, Sldn., bei pflanzlichen Ketnen 3 Stdn. Die Nuclealfarbung erwiea B ic h  

aehr beatandig gegen laDgdauerndea Auawaschtn mit W., verd. HC1 u. yerd. NaOH. 
Auch HC1 -f- A. bedingte keine oier nur geringe Abnahme der FarbintenaitSt. 
Bei der Fiiierung der Praparate iat die Verwendung yon oiydatiy wirkeEdcn 
Beagenzien zu  yermeiden. Zenkeracbe Fl. erwiea aich sch2dlich, Lugolsche Lsg. 
nicht, jedoch ia t ea empfehlensweit, bald nach der Freilegung der Nuclealkorper 
durch Hydrolyae die Nuclealfarbung yorzunehmen, da aich die Nuclealkorper bei 
langerem Auf bewahren derart yerandern, daB aie mit fucbainachwefliger Saure nicht 
mehr in der gewohnten Weise reagieren. (PFLtlGERs Arch. d. PbyBiol. 203. 415 
bia 435. GieBen, Uniy.) G d g g e n h e i m .

Pau l Fleury, Ubcilegungen iiber die Colorimetrie. Nach Cfberblick uber die 
ycrachiedenen Methodcn u. dabei zu beachtende GeaichtBpunkte achlieBt Yf., daB 
die colorimetr. Metbodik Genauigkeit bia auf 1—2l,/0 geatatte bei Benutzung einea 
guten Colorimetera, moglichater Gleicbheit der unbekannten u. der Yergleichalag., 
Einhaltung der duicb die Methodik gegebenen Grenzen u. der Bedingungen, unter 
denen die Konz. der Farbung proportional iat. (Buli. de la aoc. de chim. biol. 4. 
223—32.1922. Pana, Fac. de pharm.; Ber. gea. Phyaiol. 24. 289. 1924. Bef. K l e iN-
MANN.) SPIEGBL.

Y. Garreau, Uber das Cólorimeter. Oberaicht iiber zahlreiche, wahrend einea 
Jahrca auagefiihite colorimetr. Beatat. Der durchacbnittliche Fehler der einzelnen 
gleichartigen Beatimmuogaformen uberachreitet nicht l,5°/0l doch war in 10°/o der 
Einzelfalle dia Abweichung ^>3°/0, niemała >5°/o- Weaentlich iat Dbung u. Art 
der Farte; dio Genauigkeit ainkt yon Gelb >  Blau Bot. (Buli. de la aoc. de
ehim. biol. 4, 233-34. 1922; Ber. gea. Pbyeiol. 24. 289. 1924. Bef. K l e in - 
m a n n .) S p ie g e l .

Haien Wn, Eine Abanderung des Duboscą-Pellin - Cólorimeters fiir bicolori- 
mttrischtt Arbtiten wie bei der coloiimetrischen pu-Bestimmung ohne Puffermischungen. 
Will man die Zwiachenachaltung yerschiedener Disaoziationaatufen durch opt. 
Miachung der Eitremfarben (in aaurer u. in alkal. Lag.) in beliebigem Verhaltnia 
bewirken, ao iat der App. in der biBherigen Form nicht yerwendbar. Vf. baut 
iiber dem einen Trog einen zweiten, ganz gleichen ein. (Proc. of tbe aoc. f. exp.
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biol. and med. 21. 111—14. 1923. Peking, Union med. coli.; Ber. ges. Pbyaiol. 24 . 
418. 1924. Eef. G y e m a n t .)  S p ie g e l .

Jam es M. H endel, Ealiumpermanganat ais Urtitcrsubstanz fiir die Jodo- 
metrie. Im Gegensatz bu anderen Autoren fand Vf., daB man mit KMn04 Werte 
{iir die Normalitat der Thiosulfatlsg. erhalt, die innerhalb 0,1% mit der mit reinem 
J oder KsCr,0, gefundenen Zahl ubereinstircmon. Die 3 Titersubstanzen konncn 
unter wechselnden Bedingungen yerwandt werden, obne daB Febler auftreten. 
Zur Vermeidung der Oberozydation dea K J muB man das Endvol. der Lsg. ziemlich 
groB halten. (Ztschr. f. anal. Ch. 63. 321—24. Hunter College of the City of 
New York.) Jung.

I. M. K olthoff (teilweise in Gemeinschaft mit J . C. van Dyk), Die Ein- 
itdlung von Permanganat mit Mohrschem Sali. Beliebige Handelspraparate dea 
Salzea sind wegen haufiger Veruareinigang durch Mg-, Zn- oder Mn-Salz auch 
nach Umkrystallisieren ungeeignet. Dagegen iat das reine Sala voa K a h lb a u m  
zur Einstellung von Permanganatlsgg. (vgl. Pharm. Weekblad 61. 337; C. 1924 . I. 
2803) geeignet. Beines Mohrsches Salz erhalt man ferner aus umkrystalliBiertem 
Ferriammoniumaulfat durch Ked. mit HjS, Umkrystallisieren u. Trockaen neben 
zerfiieBendem NaBr bis Gewichtskonstans. Wegen des hohen Mol.-Gew. u. der 
Hoglichkeit, bei Zimmertemp. zu titrieren, iat Mohrsches Salz ais Urutoff der Oxal- 
Baare yorzuziehen. Durch Zusatz von HaPO< wird die Gelbfarbung des Fe‘" b';im 
Umschlage beseitigt u. dadurch der Umschlag scharfer wahrnehmbsr. (Pharm. 
Weekblad 61. 561—66.) G b o s z f e ld .

A. Thiel, N ew  Ergebnisse der sysiematischen Indicatorenforschung. Zusammen- 
faaaender Yortrag iiber eine Reihe von Unteras. des Vf., dereń letzte S. 373 wieder- 
gegeben ist. (Sitsungsberichte der Gesellschaft zur Beforderung der gćsamtcn 
Naturwissenschaften zu Marburg. 1924 . 22—24. Sep. v. Yf.) J o s e f h y .

L. J. Simon, Oxydation von Essigsaure durch versch\edene Metallchromate vcr- 
glichen mit der Oxydation durch Silberbichromat bei der Bestimmung von Eohlen- 
stoff nach der Stlberchromschwefelsaure-Methodc. (Vgl. C. r. d. l’A‘cad. des sciences 
178. 775; C. 1 9 2 4 . I. 1902.) Vf. untersucht, ob nach der von ihm beschriebenen 
Methode der C-Beat. durch Oiydation mittels kom. H %SOt u. Ag^Gr^O, letztereB 
dureh ein Metallchromat orsetzt werden kann. Ala za oiydierendc Verb, warde 
GHfCOOH gewiihlt, die mit einem Gemiseh yon konz. Ą S  0t -f~ Metallchromat 
beatimmte Zeit auf einem siedendem Wasserbad erhitzt wurde. Von dem theoret. 
40% betragenden C-Gehalt der CH„COOH wurden in Form yon CO, -j- CO wieder 
gefunden: mit Chromat yon Ag  39,76%, Co 11,87°/0, Ni 7,99%, Hg 7,14°/0, Cii 
5,87 °/0, Fe 5,96%, Zn  4,36%. Mg 4,92%. Die Ag-Verb., die fast allen C oiydiert 
bat, steht danach auch hier an erster Stelle. Bemerkenswert iat, daB die mit den 
Chromaten entwickelte CO-Menge groBer ist ais die durch AgjCrs0 7 entwickelte. 
Verglichen wurde dann noch die Osydationswrkg. yon GrOa nach Zugabe yon 
Ammoniumvanadat, -molybdat u. Na-Wolframat, wobei aich ergab, daB zwar eine 
Wrkg. eintrat, daB diese jedoch mit Ag,Cr,0T gar nicht yerglichen werden konnte. 
(C. r. d. 1’Aead. des sciences 178 , 1816—19.) H a b e b l a n d .

M. Emm. Pozzi-Escot, Bestimmung sehr geringer Mengen schadUcher Stoffe, 
insbesondere von Schioefligtdureanhydrid, in mit industriellen Abgasen verunreinigter 
Luft. Vf. bespricht die Unteraa., die er aua AnlaB der Vegetationsschfiden unter- 
nommen hat, die bei La O.oya in Peru in einer Hohe yon 4000 m durch eine 
amerikan, Ca-Sehmelze (Cerro de Pasco Mining Co-), yerursacht werden. Der 
Naohweis u. die Best. der in sehr yerd. Zustande in der Luft yorhandenen SO, 
geschehen colorimetr. Vf. lieB dazu die L if t entweder iiber erhitztea J ,0 B (etwa 
200°) streiehen* schied daB entwickelte Jod in geeigneter Weise a b , loate es 
schlieBlich in Chlf. u. yerglich dessen Farbung mit Jodlagg. bekannten Gehaltea
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oder schuttelte bekannte Voll. der yerunreinigten Luit mit gleiehen Mengen Jod- 
atarke u. yerglich die Farbungen mit einer Leg. bekannten Gehaltes an Jod. 
(Ann. Chim. analyt. appl. [2] 6. 111—17. Peru.) RWh l e .

Ludw ig Moser und E obert H erzner, Bie Abaorption von Stickoxyd durch 
Losungen von Ferrosulfat und von Natriumsulfit. Yff. untersuchen das Ab- 
Borptionsgleichgewicht Fe" -f- NO FeNO". Gegen die Anwendung einer gesatt. 
FeSOt-Lsg. apricbt ihre Temp.-Empfindlichkeit u. dio B. wl. bas. Salze. Durch 
Zusatz von H,SO* hoffce man diesem Obeletaud zu begegnen u. dio Absorptiona- 
fahigkeit gegeniiber NO zu erhohen. Daa System yon 3 Komponenten FeSO*— 
H,S04—H ,0  laBt aieh graph.. einfacb mit dem Roozeboomacben Dreieek darstellen. 
Die benutzte Versuebsanordnung gewiihrleistot den LuftausaehluB. Sie dttrfte fiir 
ahnliche Zwecke allgemein anwendbar aein u. iat im Original auafiihrlich akizziert 
u. beacbtieben. Die Abhangigkeit der Abaorption des NO von der Zua. der Lsgg. 
wurde auf Gruud des in Frage kommenden Dreiecks experimentell plsnmaBig 
durcbgeprttft. Dio erhaltenen re la t iy e n  A b a o rp tio n sw e rto  der betreflenden 
Lagg. erlaubten die Konstruktion yon Kurven gleicher Gasloalichkeit, dereń Lage 
sofort die Abhangigkeit der relatiyen Absorptionawerte von der jeweiligen Zus. der 
Lsg. erkennen lassen, Die Absorptionawerte nehmen mit steigondem FeSO<- u. 
H,S04-Zusatz zu ; je yerdunnter die FeS04-Lag. ist, desto groBer muB der ZuBatz 
au H,SO« sein, um denselben Absorptionswert zu erziclen; bei starker Konz. an 
FeSOj iat jedoch nur geringer Zusatz an H ,S04 erforderlich, um gtinstigere Werte 
zu  erreichen. Dio theoret. gunstigsten Punkte des DreieckB kommen prakt. aua 
den schon einleitend erwahnten Grunden nicht in Betracht. Den Anforderungen 
der Oasanalyse entapricht prakt. am yorteilhaftesten die Zua.: 15 Gewichtateile 
FeSO* -f- 15 Gewichtateile H,S04 (64%) -f- 70 Gewichtateile H ,0.

Zur Priifuug der Abaorption yon NO durch Na3SOs wurde der gleicho App. 
u. dieaelbe Reihenfolge der VersB. angewandt, dereń Ergebnisae in das Dreieek 
eingetragen wurden, das dem System Na,SO ,—NaOH—S f i  entapricht. Die Zu- 
nahmo der Abaorption iat nicht durchaus proportional dem wachaenden Gehalt an 
NaOH, Bondem strebt einem Grenzwert zu, um dann abzufallen. Fiir die Gas- 
analyae wurde ala beste Zus. gefunden: 15 Gewichtateile NajSO, +  84 Gewichts- 
teile HjO -f- 1 Gewichtsteil NaOH. — Es empfiehlt sich, der Verwendung yon 
Na,SOs den Vorzug zu geben wegen dea dreimal groBeren Abaorptionawertea, der 
groBeren Bestandigkeit u. dem Umstand, daB daa Queckailber nicht yerunreinigt 
wird. Yon Nachteil iat nur die weniger groBe Geschwindigkoit der Abaorption. 
(Ztschr. f. anal. Ch. 64. 81—89. Wien, Techn. Hochschulo.) H o r s t .

E le m e n to  u n d  a n o rg a n lsc h e  V e rb ln d u n g e n .

M. B am berger und K. Trautzl, Uber die Bestimmung von Ozon neben Wasser- 
stoff»uptroxyd. Zur ąuantitatiyen Best. yon Oion neben 17,0, ist es notwendig, aua 
dem Gaagomenge daa HjO, zu entfernen, um im Reatgaa mit KJ daa Ozon zu be- 
stimmen. — Zahlreiche Yeras. bestatigten, daB Oa u. H ,0 , nicht miteinander 
reagieren. Die Abaorption von H ,0 , erfolgt gut mit angesSuertcr KMu04-Lsg. (n/5), 
der zur Aufoahme der Haupttnenge H ,0 , festes Chromtrioiyd yorgeschaltet wird. 
Ozon wird wie iiblieh in neutrale KJ-Lsg. geleitet u. mit Thioaulfat titriert. Per- 
manganat ala Wascbfl. fiir O, zeraetzt dieses nicht. Vff. konnten ferner featetellen, 
daB fUr die katalyt. Zers. yon H ,0 , unter B. yon O, TF«*mwt am wirksamaten ist. 
(Ztschr. f. anal. Ch. 64. 9—13. Wien, Techn. Hochschule.) H o r st .

E. Rnpp, W. W egner und P. Maili, Alkalimetrisćhe Bettimmung von Chlor- 
und Bromwaner nebst Anmerkung betr. Jodlósungen. Man kann Cl, u. Brs mit
H,0,-haltiger Lauge glatt zu Alkalichlorid bez w. -bromid umsetzen:

2 Cl +  2 NaOH +  H ,0, =  2NaCl +  O, +  H ,0 ;



daa saureempfindliche Hypobalogenit ist damit auBgescbaltet. Man fiigt zur 
Miachung eines geeignet bemessenen Vol. n.- oder ‘/.o-n .-Lauge u. H ,0 , die Halogenlsg. 
u. titriert den LaugeniłberschuB zuriick; diese Reihenfolge ist eiuzuhalten. Der 
SSuregehalt des II,0» ist notigenfalls dureb Blindyersuch zu ermitteln. Indicator 
Methylrot. Chlorioasser. Man mischt 50 ccm 7io*n- Laugo mit 3 ccm (oder g) II, 0 2 
(3°/0), laBt 25 ccm (oder g) Cls-W. hinzuflieBen, treibt Oa durcb Umschwenken aua 
u. titriert mit Vio'n- Saure auf Umachlag; es diiifen nicht mehr ais 14,7—21,8 ccm 
erforderlich sein, gleich 0,4—0,5°/o C)s- Von HCl-haltigem CJ,-W. sind 25 ccm biB 
zum Yerachwinden des C),-Geruches aufzukochen u. mit Vio'n* Laugo zu neutfali-. 
sieren; dieaes Laugenvol. ist obigem Saureruckyerbrauch hinzuzuzahlen. — Brom u. 
Bromwasser. Man bereitet eine ca. 0,5°/oig. wbs. Yerd., d. h. eine Lsg., die in 1 cm 
dicker Schicht scherrygelb erscheint; 25 ccm (g) der Lsg. fiigt man zu einem G-e- 
miach aus 25 ccm 7io'n ' Lauge u. 3 ccm (g) 11,0,, treibt durch Umschwenken 0 2 
aus u. titriert mit 1/io"n* Saure auf Umachlag. — Die Best. yon Jod u. Jodlsgg. 
nach obigem Prinzip yersagt, da in der alkal. Jodlsg. neben Hypojodit auch etwas 
Jodat entsteht, das sich der Red. durch H ,0 , entzieht ii. mit Hs-Ionen nach 
HJ0e +  5H J =  6 J  -j- 3H ,0 reagiert: die Resultate fallen um ca. 2°/0 zu niedrig 
aue. (Arch. der Pharm. 262. 3—7. BreBlau, Pharm. Inst.) D ie tz e .

Josef K unft, Der Nachweti von Chlor, Brom und Jod in Oemischen. Vf. 
heapricht zahlreiche Methoden zur BeBt. der Halogene in Gemischen, von denen 
die erstmals yon G. Y o e tm a n n  gemachte Beobachtung, daB sich AgCl mit NaaAsOe 
yollstandig in Ag,AiO s umsetzt, das im  UberschuB yon NajAs08 1. ist, wahrend 
AgBr u. A g J  an der Rk. nicht teilnehmen, prakt. bedeutsam ist. Dieae Methode, 
die zwar in der Literatur fast unbeachtet blieb, scheint ein geeigneter Weg zur 
ąuantitatiyen Trennung yon Cl, Br u. J  zu Bein. (Ztschr. f. anal. Ch. 64. 50—56. 
Wien, Techn. Hochachule.) • H o e s t .

. Y. Auger, Neuer Fortićhritt bei der titrimetrischen Bestimmung der Ammonium- 
salee. Yf. hat ein Verf. ausgearbeitet, daB auf der BraunfarbuDg yon Neaalera 
Reagens durch NH3 in Ggw. von freiem Alkalibydrosyd boruht. Die Braunfar- 
bung tritt erst dann aut, wenn daB gesamte an das NHł + gebundene Anion durch 
daa Alkalihydroiyd yerbraucht u. ein OberschuB yon letzterem yorhanden ist. Ober 
die Genauigkeit geben die beigefiigten Analyaen AufschluB. (C. r. d. l’Acad. des 
scieneea 178. 1081—82.) E n s z l i n .

A. B ruki und M. Behr, Die quantitative Bestimmung der mterphosphortgen 
und photphorigen Saure mit Jodsaure. (Vgl. Mo se r  u. B b d k l , Ztschr. f. anorg. u.

'  allg, Ch. 121. 73; C. 1922. III. 472.) Die HNO,- u. HCl-freie Lag. dieser Sauren 
wird mit E ,S 0 4 angesSuert, mit 2 1/s%  Jodsaure yersetzt (fiir 0,1 g HaPO, 0,25 g 
Jodsaure; fiir H8PO„ die Halfte) u. erhitzt, bia daa gebildete J  ausgekoeht u. die 
FI. farblos ist. Nach Abkiihlung u. Zusatz der fur.ffachen Menge K J titriert man 
mit NasS,0,. Dic TrennuDg der beiden Sauren nebencinander erfolgt, indem man 
mit alkoh. KOH zur Trockne dampft, mit A. aufnimmt u. 2 Stdn. Btehen laBt, um daa 
K-Salz der HsPOs in Lsg. zu hringen. Man filtriert yom K-Salz der phosphorigen 
Saure ab u. beatimmt im Filtrat die HaPO, durch Oxydation mit Jodsaure. (Ztschr. 
f. anal. Ch. 64. 23—28. YYien, Techn. Hochschule.) H o e s t .

T. Callan, Die Benuteung von Bleikathoden bei der elcktrolytischen Methode zur 
Bestimmung kleiner Mengen Arsenik. Pb-Kathoden, die dauernd, oder nur einige 
Stdn. hintereinander zur elektrolyt. B. yon AbH3 aus As%Ot-Lsgg. benutzt werden, 
zeigen sehr oft Wirkungsunterachiede, die daa Ergebnis der Analyse beeintrachtigen- 
Naeh den Unteras. des Yfs. berubt dieBe Erscheinung darauf, daii die Kathode aich 
in der schwefelsauren Lsg. mit einer Schicht yon PbS04 oder bas. Sulfat bedeckt. 
Durch Behandeln mit yerd. HNOa kann die Schicht beseitigt u. die Wiikeamkeit 
der Kathode wiederhergestellt werden. Metali. Yerunreinigungen, die Bich eyentuell
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auf der Kathodenobeiflache befinden, konnen gleichfalls durch HNOe entfernt werden; 
in dicBcm Falle kann die Aktiyierung der Kathode auch durch Zugabe von CdSO, 
bewirkt werden. „Chem. reinea“ Pb eignet sich ais Kathode fur diesen Zweck 
weniger gut ais nur „rcines1* Pb. (Journ. Soc. Chem. Ind. 43 T. 168—70.) Ha.

Carl Zerbe, Uber das Auswaschen der Kohlensaure aus kohlensaurchalłigen Gas- 
gemischen durch Wasser unter Druck. Besprechung der VersuchsergebniBBe einer 
Arbeit von B la ib , W h e e l e b  u. R e il l y  (Journ. Soc. Chem. Ind. 42. T. 235; C. 1923.
III. 1034.) Die Ergebniase eigener Verss. mit techn . W a a se rg a s , das 10°/0 CO, 
cnthielt, Btimmen mit denen dieser Vff. iiberein. (BrennBtoffchemie 6. 53—56. 
Miilheim-Ruhr, Kaiser W ilh el m  Inst. f. Kohlenforsch.) T bOPSCH.

A. Costantino, Anordnung m r Luftiirkulation fiir die volumctriechc Bestimmung 
einer kleinen Menge K»hlendioxyd. Ea wird eine Anordnung beschrieben u. ab- 
gebildet, um nach der Costantinoschen Anordnung zur Best. yon freier u. gebundener 
(durch HaS04 freizumachender) CO, in Fil. mittels einer Rotationspumpe einen 
krafcigen Luftstrom in einem geachlosaenen System kreisen zu laaBen. Ein durch 
Hahne yerschlieBbarer Nebenweg dureh ein GefaB mit KOH u. Natronkalk dient 
dazu, den Luftstrom, ehe er durch die FI. geht, CO,-frei zu machen. (Arch. ital. 
de biol. 72. 58 — 62. 1923. Pisa, Uniy.; Ber. ges. Physiol. 24. 421. Ref. 
L o e w y .) S p ie g e l .

Hans M uller, Eine jodometrieche Bestimmung des Natriums. (Vgl. Hely. chim. 
Acta 6. 1152; C. 1924. I. 2188.) Yon den yon BAl in t  u. P etó w  (Biochem. Ztachr. 
145. 242; C. 1924. I. 2722) angefiihrten Fehlerąuellen ist namentlich die Wahl der 
Glassorte zu beachten. (Biochem. Ztachr. 147. 356—57. Baael, Uniy.) WOLFF.

E rich M uller und R udolf W ertheim, Die elektrometrische Bestimmung von 
Barium allein und neben Calcium. (Ygl. S. 736.) Das Prinzip der Methode: die 
Ba-Lsg. wird mit einem UberschuB yon K,SO* gefallt, zur FI. ein UberschuB yon 
Pb(NO„), zugesetzt, die Fallung durch Alkoholzusatz yeryollstandigt, daa Filtrat 
mit K4Fe(CN)„ titriert (ygl. MOlle b , Die elektrometr. MaBanalyse, 2 .-3 . Aufl., 
S. 125). Aus den bekannten Ferrocyanid-, K,SOA- u. Pb(NO,),-Mcngen wird die 
Bariumsalzmeoge berechnet. Die Ggw. yon Ca-Salsen stort nicht; Sr-Salze storen. 
(Ztachr. f. anorg. u. allg. Ch. 135 269—72. Dresden, Techn. Hochsch.) BlKERMAN.

D. t .  Deseó, Beitrag zur cólorimetrischen Eisenbestimmumg. Fehler bei der 
Fe-Best. nach A o t e n b i e t h  u. F u n k  (Munch. med. Wchschr. 59 . 765 [1912]) an 
pigmentierten Knochen beruhen auf Ggw. d e r  Phosphate. DieEer Fehler kann 
durch Erhitzen mit HCI yermieden werden. (Biochem. Ztschr. 146. 323— 27. Buda- 
pest, Tierarztl. Hocbsch.) ' A . R. F . H e sse .

G. Font&8 und L. Thivolle, Mikroanalytische Trennung von Eisen und Phot- 
phorsaure. (Vgl. Buli. Soc. Chim. de France [4.] 3 3 . 844; C. 19 2 3 . IV. 701.) Nach- 
stehende Methode geatattet die Best. von Fe in Ggw. eines 1—5-fachen OberachuBses 
you JETaP 0 4, bei Abwesenheit yon Cu, Ni u. Co. Die Probe wird am besten in 
HNO, gel., ein bcatimmtes Vol. (0,1—1,5 mg Fe enthaltend) in einen mit Capillare 
yersehenen Kolben gebracht, nach Zugabe einiger Tropfen 0,5 %ig. alkoh. Lsg. 
von Dimetbylaminoazobenzol mit NHtOH genau neutralisiert, mit 10% ig. HNO, 
angesSuert. Die eihaltene Lsg. wird mit 100—200 mg Na,S,04 (Zn-freil) reduziert 
(Entfarbung dea Indieators) u. mit 1 cem 6% ig. Eg.-a Nitroso-iff Naphthollsg. ver- 
setzt (Grunfarbung), nach Miachen laBt man kurze Zeit stehen u. gibt 0,5 cctn-Naph- 
thollsg. hinzu; bildet aich hierbei nach kurzeni Stehen kein Nd., eo wird wiederbolt 
Naphthollsg. zugegeben. Man sammelt den Nd auf einem Buchnertrichter (aache- 
freies Filter), wascht mit W., 30%ig. CH.COOH, dann wieder mit W. Die Best. 
des Fe im Nd. geschieht nach der 1. c. angegebenen Art. Die Red. des Fe durch
H, wird yorteilhaft bo laDge fortgesetzt, bis die Kontraktion beendet ist; darauf 
wird gel. in 40 g (NH4\M o04 +  60 ccm N*OH (D. 1,36) +  100 cctn W. u. bis
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zum Verschwinden des N H , gekocht; nach Abkiihlen Betzt man 200 ccm W. +  250 ccm 
H8P04 (D. 1,38) +  1 g CuCO, (oder CuS04) hinzu, laBt 15 Min. beim Kp. u. fiillt 
nach Abkiihlen auf 1000 ccm auf. (Buli. Soc. Chim. de France [4.] 35. 641—44. 
StraBburg, Univ.) H a b e e l a n d .

Leon J. W lse und L. H. R udesill, Betłimmung des Sćhwefelgehaltes im Eisen 
Beschreibung der BeBt. von S mittela HC1 (1 : 1), welche den S in H,S iiberfiihrt, 
der uater Anwendung yon CdCl, u. J  mit Starkę ala Indicator titriert wird. 
(Foundry 52. 347—48.) F b a n c k e n s t e in .

E ob ert H. Canfłeld, „Phosphor P r i n t s E i n  neues 7erfahren, um Phosphor- 
ausscheidungen im Stahl festzustellen. Vf. sclil&gt folgende Lsg. vor, in welche der 
zu untersuchende aauber abgeechmirgelte Stahl eingetaucht wird: 5 g Ni(NOa)„
1,5 g CuCJ, in 12 ccm b. W. losen, 6 g FeCla, 150 ccm C H ,O H , hierzu 1 ccm 
HNOs. (Chem. Metallurg. Engineering 30. 470. J o h n s  H o p k in s  Uniy.) F b c k s t .

K arl Brelsoh, Bie elektrolytische Zinkabscheidung aus alkalischer Losung und 
ihte Anwendung zu SchneUłrennungen. Yf. beschreibt die Yorgange der Zn-Ab- 
scheidung in nitrathaltigcr Lsg., die mit bis jetzt noch nicht aufgeklarten Schwie- 
rigkeiten verkniipft ist, welche yermutlich auf der HerabBetzung dea H-Abjchei- 
dungepotentials (durch die depolarisierende Wrkg. dea Nitrat-Ions) unter das des Zn 
beruhen. Doch wurde ein brauchbares Reduktionamittel im Paraformaldehyd ge
funden, der sich in h. Fl. unter Depolymorisation rasch loat und mit HNO, rea- 
giert gemSB: 4HNO, -f- CH,0 —>■ CO, -f- 3H ,0  -)- 4NO,, wodurch keine Kk.- 
Prodd. in der Lsg. yerbleiben. Ggw. von etwa 8%  HC1 oder 11% H ,S04 ist 
notwendig. In verd. Lsgg. kann man den AldehyduberachuB unter Vermeidang 
der Verbarzung nur entfernen, indem man H ,0 , in alkal. Lsg. zur Oiydation yer- 
wendet. Die Elektrolyse liefert sonst um 5%  zu hohe Werte. Verwendet wurden 
mit Vorteil Silberdrahtnetzkathoden. Hohe Werte haben h&ufig ihren Grand in 
dem Fe-Gchalt des verwendeten Alkalihydrosyda. Vf. zeigt, daB dieser Weg der 
Zn-BeBt. ais durchauB gangbar betrachtet u. empfohlen werden kann, zumal Me- 
thoden mitgeteilt werden, die eine rasche Trennung dea Zn von Ni, A l u. Fe er- 
moglichen. (Ztschr. f. anal. Ch. 64.13—23. Berndorfer Metallwarenfabrik A. Krupp
A. G., Berndorf N. Ó.) H0E8T.

A, K ling, A. Lassieur und Frau Lassieur, Untersuchung iiber die Trennung 
des Aluminiumi und des Eisent von Zink, Mangan und Nickel nach der Acełat- 
methode. Die quantitative Abscbeidung der bas. Salze aua yerd. Lsgg. yon Acetaten 
beim Kochen beginnt fur A l bei pH =  5,2 u. iBt noch bis pH ■= 8,2 moglicb; eine 
Filtration des bei pH =  5,2 gefallten Nd. gelingt nur, wenn der Lsg. yorhin 
Fliltrierpapierfetzon zugesetzt sind. Die Fallung des Fe ist bei Ph — 4,1 voll- 
standig, die des Mn bei pIt =  6,5, Zn  bei pH =■ 6,0, N i bei pn =” 6,1- Al 
kann von Mn u. Zn getrennt werden, wenn die pg moglichat nah an 5,2 ge- 
halten wird: man benutzt Methylrot ais Indicator, deaaen Farbumschlag zwischen 
Ph =■ 5,2 u. 5,6 erfolgt; ZttBatz yon NaCl erleichtert die Filtration de3 Nd. 
Ni wird yom Al-Nd. bei allen SSuregraden mitgeriasen. Fe kann yon Zn u. Ni 
getrennt werden; die Anwendung yon Indicatoren ist ab ar durch die Farbung 
der Lag. yerhindert. (C. r. d. l’Acad. dea sciences 178. 1551—52.) Bikeeman.

L. W. W inkler, Bestimmung des Kupfers ah Cuprąjodid. Vf. teilt ein Verf. 
mit zur Beat. des Cu auch in Ggw. von Mg, Za, Mn, Co u. Ni, das darauf 
beruht, daB aus sd. CuCI3- oder CuSO^-Lsg. mit einem UberachuB yon Alkali- 
jodidlsg. nach Zusatz yon Na,S Cu quantitatiy gefallt wird, und gibt die kleinen 
Yerbesserungs werte an. Alkalichloride beeinfluBaen das Ergebnis nicht. Pb darf 
nicht zugegen sein; Fe" ,stort nicht, wenn yon Anfang an HC1 u, SO, zugegen 
ist. Das Yerf. eignet sich zur Beat. von Ca in rohem CuS04. In Ggw. yon

V I. 2. 43
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wenig Cd ist dae Ergebnis einwandsfrei. (Ztschr. f. anal. Ch. 63. 324—30. 
Bndapest.) J u n g .

Guatay Luff, Bestimmung und Trennmg des Wismuts au f Ghrund der Hydrolyse. 
Vf. hat die hydrolyt. Abscheidung des B i  ais bas. Nitrat (vgl. LOWE, Journ. f. 
prakt. Ch. 74. 344) zu einer GlasgefaBmethode u. zur Trennung von Pb, Cd u. Cu 
umgestaltet. Die Abscheidung ist yollstandig, wenn pro 100 ccm nicht iiber 
0,1—0,2 ccm n. HNO, anwesend sind. Die Ggw. yon NH4N 08 stort. Man neu- 
tralisiert die Lsg. gegen Methylorange, lost den Nd. durch Kochen mit einem 
geringen UberschuB HNO, u. yermindert durch Einlauf von Alkali die SSure. Die 
Best. des Pb erfolgte ais PbCr04 oder PbS04, des Cu ais CuSCN; Cd wurde 
zunachst ais CdS abgeschieden u. ais CdS04 oder CdjP,0, bestimmt. — Nach einem
2. Verf. wird der OberachuB yon HNO„ durch Kochen mit NaNO, weggenommen; 
hierhei stort NH4N 08 nicht, bei Abwesenhoit bewirkt Yorlangerung der Kochdauer 
MitreiBen von Pb. — Daa von E o se  (Pogg. Ann. 110. 425) eingefuhrte Verf. zur 
Best. ala O—BiCl ist fiir die Bi-Pb-Trennung nicht geeignet. Die Lsg. des beim 
Neutraliaieren gebildeten Nd. gelingt mit HN4C1 -f- HC1 oder durch geeignetes 
Kochen mit HC1. Beim Arbeiten mit NH4C1 ist das MitreiBen yon Pb nicht ganz 
zu yermeiden. Das abgeiinderte Verf. iat eine gute Trennungsmethode yon Pb, 
Cu u. Cd. — Die Abscheidung ais basisches Sulfat crmoglicht die Trennung yon 
Cu u. Cd. Die mit NaHCOs neutralisierte salpetersaure Lsg. wird mit HsS04 
1:10 tropfenweise geklart u. unter Kochen mit W. verd. Bi,0j>S0s>H90  behalt 
sein Krystallw. bei 100° u. bildet eine gute Wagungsform mit dem Bi-Faktor
0,7402. Bei hoherer Temp. gibt ea W. u. SOs ab ; durch Gluhen auf dem Gehlase 
geht es in Bi,Oa Uber. (Ztschr. f. anal. Ch. 63. 330—48. Nurnberg.) J u n g .

Gnndls E otter, 'Ober eine neue Trennung van Quecksilber und Cadmium mit 
Hilfe von Pyridin. Yf. konnte feststellen, daB daa yerschiedene Verh. yon Cd- u. 
Hg-Salzen gegenuber einer Rhodanid-Pyridinmischung zur Trennung dieser beiden 
Elemente geeignet ist, da Cd ais [CdPy,] • (CNS), ąuantitatiy ausfallt, wahrend 
Hg ais kompleie Bhodanyerb. in Lsg. bleibt. Vf. empfiehlt folgende Arbeitsyor- 
8chrift: Die Lsg. der Metallsalze wird mit CNSNH, im CberschuB yersetzt, er- 
warmt, nach dem Erkalten mit Pyridin (1:3) yersetzt u. etwa 1 Stde. stehen lassen, 
dekantiert, filtriert u. gewaschen. Eine Umfallung ist wegen mitgeriseenem Hg- 
Salz empfehlenswert. In den yereinigten Filtraten wird das Hg in bekanntcr 
Weise ala Sulfid bestimmt. Der Cd-Nd. wird auf dem Filter mit yerd. HNOs ge- 
lost, die Lsg. in gewogenem Quarztiegel zur Trockne eiDgedampft, die organ. 
Sbst. durch yorsichtiges Gluhen zerstort. Durch Abrauchen mit H ,S04 wird Cd 
ais Sulfat bestimmt. Diese Trennungamethode iat vor allem der immer noch emp- 
fohlenen Trennung yon Cd u. Hg auf Grund der yerschiedenen Loslichkeit der 
Sulfide yorzuziehen, da es nicht gelingt, HgS frei yon CdS zu erhalten. (Ztschr. f. 
anal. Ch. 64. 102—6, Wien, Uniy.) H o r st .

Antonin J ilek , Studie iiber gravimelrisćhe und titrimetrische Zinnbestimmungen 
mit Bilcksićht auf Analysen von Legierungen. Vf. fand, daB die Methode yon 
Cz e b w e k  (Z tschr. f. anal. Ch. 45. 505; C. 1906. II. 911) bei Lagermetallen yiel 
zu hohe W e rte  fttr Sn liefert. Befriedigonde Eesultate wurden dagegen durch 
einige Modifikationen des Yfs. erzielt. 1. Man yerwendet die doppelten Mengen 
der yon Cze b w ek : angegebenen  Eeagenzien also: 12 g Weinsśiure, 30 ccm HNO„ 
(D. 1,4), 30 ccm W ., 2 ccm 45°/0ig. HsP 0 4 u. 600 ccm h. W . (Lsg. A) u. die folgende 
Waschfl.: 10 g Weinsaure, 25 ccm HNO, (D. 1,4), 2 'ccm 45%ig. H ,P 0 4 u. W . auf 
500 ccm (Lsg. B). 2. Wenn man bei Legierungen mit 2 —5°/o Sn 0,5 g zur Analyse 
yerwendet, in der yon Cz e b w e k  angegebenen Fl. lo3t u. zum Auswaschen 6 g Wein
saure, 15 ccm HNO, (D. 1,4), 1  ccm 45°/0ig. H ,P04 u. W . auf 300 ccm benutzt. 
Bei Legierungen mit 14—30% Sn wagt man 0,5 g ab u. yerwendet die Lsgg. A
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u. B; enthait die Legierung 30—75% Sd, so werden nur 0,25 g abgewogen u. wie 
im yorhergehenden Falle yerfahren. Fiir Bohzinn wagt man 0,15—0,20 g ab u. 
arbeitet ebenso. Beim Einbalten dieser Konz.-Bedingungen wurde bei Legierungen 
mit 2%—14%—50% Sn um 0,08—0,3% mehr, bei Legierungen mit ca. 70% Sn um
0.4—0,5% mehr Sn gefunden. Aus Schwefelalkalilsgg. wird das S n  entweder
durch Ansauem mit £[,80! u. Wagon ais SnO, bestimmt oder man yerwendet 
vorteilhaft die elektrolyt. Methode yon CLA8SEN (in A. F is c h e r , Elektroanalyt. 
Schnellmethoden, S. 217). (Chemickś Listy 17. 7—11. 24—27. 53—56. 85—87. 
1923.) St o ja n o v 1.

B. Doht, Schwefchcasserstoff im Entstehungszustand zur Etsłimmung von Platin 
und Kupfer. Die das P t ais HjPtCl, enthaltende HNOa-freie LBg. wird mit 5 ccm 
konz. HC1 u. 30 ccm einer 10% Lsg. yon Na}PO„ yersetzt u. zum Sieden er- 
warmt. Hierzu ftigt man allmahlich 30 ccm einer 3% Lsg. yon 3 tS 0 3. Alsbald 
Bcheidet sich P tS , dunkelbraun ab. Nach einigem Digerieren auf dem Wasserbad 
mit kleinen Anteilen der beiden Lsgg. kann der Nd. gut filtriert u. yerascht 
werden. Die Abscheidung des P t sls Sulfid bei dieser Bk. dttrfte auf der yorilber- 
gehenden B. von hydroschwefliger Siiure beruhen, die aber sofort zerfallt, indem 
rie mit der unterpbo3pborigen Saure unter B. von HsS u. S reagiert: H,S80 4 -J- 
2H8POs =  2H ,P 04 +  HjS -f- S. Der H,S in Btatu nascendi bewirkt bierbei die 
Fallung des P t ais PtS2. Diese Feststellung de3 Vf. bietet eina wertyolle Ergan- 
rung der bereits von Mo s e e  u . N ie s s n e b  (ygl. Ztschr. f. anal. Ch. 6 3 . 240; C. 
1824. I. 1067) gefundenen Verwendung der unterphosphorigen Saure in der Ge- 
wichtsanalyse zur Trennung yon Au u. Pt. Auch fiir Cu findet diese Best. eine 
analoge Yerwendung u. Erklarung. (Ztschr. f. anal. Ch. 6 4 . 37—40. Labor. der 
Dynamit-Nobel-A. G., PreBburg.) HOB8T.

O rg an lsch e  S u b s tan zen .

A. K ling und A. Lasaieur, Nachweis und Bestimmung der Weinsaure. Die 
Kritik, die FfiANęoiS u. Lobmand (Ann. Chim. analyt. appl. [2] 6 . 33; C. 1924.
1. 1838) an dem Verf. der Best. der Weinsaure ais Ca-Bacemat fiben, ist un- 
*utre£fend, u. das neue Verf., das sie dafur aDgeben (1. c.), bietet keine Yorteile 
gegenuber dem Bacematyerf. (Ann. Chim. analyt. appl. [2] 6. 103—4.) BtłHLE.

B. M. M argoschea u. W ilhelm  H inner, Hbtr die Moglidhkeit einer Bestim
mung von Fwnar- und Maltinsaure au f halogenometrischem Wege. Beitrag zur 
Kwntnis des Sdttigungsvermdgens ton Liickenbindungen. Es wurde haufig beob- 
achtet, daB fiir ungesStt. organ. Verbb. die Methoden der Addition yon Halogen 
yersagen (ygl. Ztschr. Dtsch. Ol- u. Fettind. 4 4 . 97; C. 1 9 2 4 . L 2648). Mit der 
Hublschen bezw. Wollerschen Jodlsg. geben Fwnar- u. Maleinsaure die Jodzahl 
Nuli. Ebenso mit der Wijsschen Jodchlor-Eisessig-Lsg. Der Grund hierfttr iBt die 
Hinderung, welche negatiye Gruppen in der Nachbarschaft zu Kohlenatofflucken- 
bindungen ausiiben. Wahrend es gelang, mit wss. Bromid-Bromat-Schwefels&ure- 
Isg. bei der Croton- u. ZimtsSure die Bromzahl-Best. durchzufftbren, yersagte dies 
bei der Fumar- u. MaleinsSure. Ebenso indifferent yerhielten sich eine Brom-CCl4- 
u. eine Brom-Eg-Lsg. Vff. strebten an, durch Anderung der Zus. der Bromlsgg. 
die Addition yon Halogen an diese beiden Sauren zu erzwingen. Bei VerBS. in 
dieser Richtung zeigte sich, daB ein geringer ZuBatz yon Alkalilauge zu einer 
B rom -B rom idlsg . reaktionsbeschleunigend wirkt u. zu den berechneten Worten 
der Br-Addition fiibrt. Geringe Mengen Saure dagegen ffihren hier durch Erhohung 
der [H-] zu einer Hemmung der Bk. Die begiinstigende Wrkg. deB Alkalizusatzes 
beruht auf der Neutralisation der HBr, die im Sinne yon: Br, HOH BrOH -}- HBr 
neben unterbromiger Saure bei der Hydrolyae des Br entsteht u. die Addition 
der unterbromigen Saure stórt. Die ubliche Bromtitration duTch Br-Addition

48”
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kornmt demnach hier nicht in Betracht, da im Falle der Fumar- u. Maleinsaure 
Br u. OH addiert werden, was eine modifizierte Berechnung der Analyaenwerte 
erfordeit. Bei Anwendung von B rom id -B rom atlag . wurden brauchbare Werte 
erhalten, ais der Saurezuaati auf eine sehr geringe Menge beschrankt war (10 ccm 
ł/„  n. HC1). Vff. atellten ferijer mit Crotonsaure yergleichende Yerss. an, die ergaben, 
daB hier die Konz.-Bedingungen nicht co scharf eingehalten zu werden brauchen, 
um zu brauchbaren Zahlen zu kommen. Im Original findet man eine sorgfaltige 
Obersicht der in der Literatur beBchriebenen Arbeiten iiber Halogenaddition an 
ungesUtt. Sauren. (Ztschr. f. anal. Ch. 64. 61—72, Brunn, Deutsche Techn. Hoch- 
Bchule.) • H o r st .

E rich  M uller, S ie  elektromctrisćhe Titration der Ferricyanwaeserstoffsaure mit 
Jodkalium. Die Ek. 2Fe(CN)8'" +  2J ' =  2Fe(CN),"" +  J ,  yerlSuft quantitativ 
nach rechtB, wenn das Fe(CN),"" durch zugesetites ZnS04 ala swl. ZnsFe(CN)8 ent- 
femt wird. Die Abnahme der J '-K o d z . zeigt eine Pt-Netzelektrode an. Es erwies 
sich ala zweckmSBiger, die zu untersuchende Ferricyankaliumlsg. in die mit ZnS04 
yersetzto bekannte Jodidlsg. einflieBen zu lassen. Die Genauigkeit: 0,01 ccm. 
(Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 135. 265—68. Dresden, Techn. Hochsch.) B ik e rm a n .

Paul F. Schm idt und B. Eassow, Zur Analyse des Berlinerblaw. Zur Trennung 
des Fe(CN),'"‘ vom Fe’" wird das Bcrlitierbluu mit 10%ig. KOH behandelt u. yom 
Fe{OH), abfiltriert. Zur Best des Fe(CN)e im Filtrat befriedigte das Verf. von 
Me c k l e n b u b g  (Ztsehr. f. anorg. u. allg. Ch. 67. 312; C. 1910. II. 1565.) Die 
direkte Titration mit Permanganat u. das Veif. von EUPP u. S c h ie d t  (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 35. 2430 [1907]) gab keine einwandsfreien Werte. Daa Fe(OH), wurde 
mit h. yerd. H,SO< gel., mit amalgamiertem Zn reduziert u. mit Permanganat titriert. 
Zur Best. des Gesamt-Fe u. dea K wurde Cyanid an der Lnft gegliiht, der Eiick- 
stand mit HNO0 befcuchtet u. gegliiht. Etwa 1 mg Fe bleibt komplez gebunden 
u. scheidet sich erst beim Gltihen des K,S04 aus. Der GliihriickBtand wird mit 
HC1 gel., Fe mit NH40H  gefallt, im Filtrat K ais Sulfat bestimmt. Bei der Best. 
dea W. durch Trocknen bis 110° ergeben sich UnBtimmigkeiten durch Oiydation. 
Konstanz der Werte erhalt man im Yakuum bei 90’. Yollstandig laflt sich W. nur 
austreiben beim Erhitzen im Eohr mit K ,Cr,0, u. Auffangen in CaCJj-Eohr. Vff. 
haben die Farbstiirke yerglichen in Aufstrichen mit 20 Teilen BaS04 u. W. Eeines, 
fast K-freies Berlin erblau besitzt geringere Farbatarke ala Sorten der Technik. Aus 
den Analysen ergibt sich, daB Berlinerblau ein Ferroferricyaniir (NB! Druckfehler 
im-Original: Ferriferrocyanur) ist, in dem ein Teil des Fe"' durch K yertreten iBt 
u. das 2 Mol. W. intramolekular gebunden enthalt. (Ztschr. f. angew. Ch. 37. 
333-34.) J u n g .

B e sta n d te lle  v o n  P flan zen  u n d  T ieren .

E . V. Alliaon und J. W. 8hive, Mikropróbenahme fiir die Bestimmung von 
gelóttem Sauerstoff. Die Vorr. gestattet Entnahme moglichst kleiner Mengen Fl. 
aus Versuchikulturen fiir Pflanzen bei moglichst geringer Beriihrung mit der 
atmosphar. L uft In eine 25—30 ccm fassende Pulyerflasche mit doppelt durch- 
bohrtem Stopfen wird durch Saugen an einem langeren Schlauch, der sich an 
kurzem GlaBrohrwinkelstuck befindet, Fl. eingesangt mittels eines zweiten, bis auf 
den Boden der Flasche reichenden GlasrohrB, das oben durch kurzeń, mit QuetBch- 
hahn yerschlieBbaren Gummischlauch mit einer 2-mal rechtwinklig gebogenen GlaB- 
r5hre yerbunden iBt. Man laBt dann den langeren Schlauch ais Heber wirken, 
bis die erste Fiillung der FlaBche durch eine zweite, mit Luft nicht in Beriihrung 
gekommene yerdrangt iat. Dann yertauscht man echnell das kurze Winkelstflck 
mit einer 1 ccm-Pipette mit Graduierung in l/ioo ccm u- laBt aus ihr durch Eegu- 
lierung des Quetsehhahnes die nach Winklera Verf. eiforderlichen Eeagenzien
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einlaufen. (Soil science 15. 489—91. 1923. New Jersey, Agric. exp. stat.; Bor. ges. 
PhyBiol. 24. 336-37. 1924. Ref. DOr r ie s .) S p ie g e l .

G. B. Zanda, Die Untersuchung auf Kupfer in den tierischen Oeweben mittels 
Hamatoxylins. Kleinste Cu-Mengen, bis herunter zu 1 :1 0  Millionen, lassen sich 
in mit Essigaaure enteiweiBtem Organbrei durch die Blaufarbung mit.Hamatoxylin 
nachweisen. Gesunde Hunde hatten nach 48-std. Fasten echwacben Cu-Gehalt in 
Muskeln, Nieren, Milz, Leber (hier anscheinend am starksten) u. Herz, Gehirn war 
zweifelbaft, Pankreas, Magen u. Darm, Blutserum, UriD, Galie waren negatiy. Einige 
Stdn. nach intraperitonealer Einapritzung von 1 g Cu-Sulfat in 50 ccm W. hatten 
aufier dem stark mit der Lsg. impragnierten Magendarmkanal Milz u. Leber die 
starkste Cu-Rk., alle iibrigen Organe schwache, BlaBenhain keine. Nach 100 ccm 
solcher Cu-Lsg. eubcutan hatten Milz, Niere, Leber u. Lunge reichlich Cu, die 
anderen Organe auBer Pankreas Bchwachę, dieses wie Galie u. Blaeenharn waren 
negatiy; ahnlich nach stomachaler Verabreichung solcher Lag., sowie nach intra- 
yenoser Infusion yon 0,25 g metali. Cu in 10 ccm konz. Zucker leg., B ow ie  von 
0,025%ig. kolloidaler Cu-Lsg. (Biochim. e terap. sperim. 10. 390 — 402. 1923. 
Cagliari, Uniy.; Ber. ges. Physiol. 24. 296. 1924. Ref. L a cjueb .) Sp ie g e l .

Otto F iitth , Kritisches und ExperimenUlles iiber die Ermittlung des Tyrosin- 
gehalłes von Proteinęn. II, (I. ygl. F O r t h  u . F le i s c h m a n n ,  Biochem. Ztschr. 127, 
137; C. 1922. II. 1044.) Gemeinsam mit W. Fleisohm ann u. Jos. Gademann 
wuide ermittelt, daB die colorimetr. Best. des Tyrosina auf Grund der Diazork. 
nach H a n k e  u . K o e s s l e r  (Journ. Biol. Chem. 50. 237; C. 1922. II. 609) wohl 
fiir reine Tyrosinlsgg. genaue Reaultate gibt, durch Ggw. anderer Aminosauren 
aber gehemmt wird. — Gemeinsam mit Josef W arkany wurde ermittelt, daB auch 
daa Bronoadditionsyermogen des Tyrosios nur ais Orienlieiungemittel, nicht aber 
ala Methode zur Best. geeignet ist. Femer wird gezeigt, daB weder die Farbenrk. 
mit Phosphormolybdansaure ( F o l iń  u. L o o n e y ,  Journ. Biol. Chem. 51. 431; C. 1922.
IV. 349) noch die Millonsche Rk. eine zuyerlassige Best. des TyroBina ermoglichen. 
An Hand einer Tabelle der Ergebnisae yerschiedener Autoren wird gezeigt, daB 
bel den meisten Proteinen sichere Angaben iiber den Tyrosingebalt fehlen; gesichert 
erscheinen die Angaben, daB Oelatine frei yon Tyroain ist u. daB Seidenfibroin 10 
bia l l °/0 enthalt. (Biochem. Ztschr. 148. 259—74.) A. R. F. H e s s e .

Otto F iirth  and Zach arie s DJsohe, Kritisches und ExperimentelUs Uber die 
Tryptophanb(8timmung in Proteinen. Bei der BeBt. deB Tryptophans nach FObth
u. N o b el  bezw. FO r t h  u . L ie b e n  (Biochem. Ztachr. 109. 103. 123; C. 1921. I .  61.
II. 5), die auf Colorimetrierung der rotyioletten Fatbung beruht, welche Tryptophan 
mit Formaldehyd, HCI u. NaNO, gibt, ist die Intensitat der Farbung im Yergleieh 
mit einer Standardlsg. geiinger, wenn daa Protein nicht in natiyem Zustand, 
sondern nach einer weitgehenden trypt. Verdauung oder nach langdauernder Alkali- 
hydrolyte untersucht wird. Diese Erscheinung bleibt aus, wenn der EiweiBkorper 
(Fibrin) mit Pepsin (zu Wi(tepepton) abgebaut oder durch kurzdanernde Trypsin- 
verdauung nur 1. in W. gemacht war oder wenn er in h. konz. Alkali gel. wurde. 
Dies scheint nicht auf Zerstorung des Tryptophans zu beruben; Tryptophan ist 
namlieh trotz seiner bekannten Empfindlichkeit gegen Trypsin oder Alkali bei Ggw. 
von EiweiBspaltprodd. gegen diese Reagentien sehr bestandig. Der Fehler in den 
Bestat. wird auf den EinfluB des W. zuruckgefiihrt. Neu beobachtet iet, daB beim 
Verdiinnen der yioletten Lsg. die FSrbung nicht entsprechend der Verdiinnung, 
sondern in schnellerem Tempo abnimmt. Die Intensitat der Farbung hangt bei 
einer Lsg. yon freiem Tryptophan stark yon der Konz. der HCI ab, wahrend im 
EiweiBtnol. gebundenes Tryptophan dayon unabhangig iat. Man kommt also bel 
Verwendung einer Vergleich8lsg. yon reinem Tryptophan bei Be8t. desselben im 
EiweiB m  einer Oberschatzung dea Tryptophangehaltes. V£f. empfehlen jetzt folgende
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Methode. Ais Yergleichslsg. dient eine 5°/0ig. Lsg. von 24 Stdn. lang boi 80° ge- 
trocknetem Caaein nach H a m m a bbten  in 30%ig. Kalilauge; diese Lsg. enthalt 
0,085°/o Tryptophan. In einem graduierten Reagenaglas werden 2 cem der yer
gleichslsg. bezw. der 5%ig- Lag. des Proteina in 30%ig. Lauge mit je einem 
Tropfen 2,5°/0ig. Formaldehydlsg. u . nach Umachutteln mit 15 ecm HC1 ( i  =» 1,175) 
yersetzt u. durch UmgieBen gemischt. Nach 10 Min. fiigt man 10 Tropfen 0,05%'g- 
NaNOa-Lag. hinzu u. fiillt auf 20 ccm auf. Durch weiteren tropfenweiaen Zueatz 
yon Nitrit iiherzeugt man sich, daB die Farbung maximal iat. Dann colorimetriert 
man nach Abfiltrieren dea KOI unter ^enutzung von Glastrogen nach FO b t h  u . 

N o b el  (1. c.). (Biochem. Ztschr. 146. 275—96. Wien, Uniy.) A. R. F . H e s s e .
H. Forster, Zur mikrochemischen Bestinm m g der Lipoide nach J. Bang. (Ygl. 

Ma a s , Biochem. Ztschr. 144 . 379; C. 1924 . I. 1838). Genaue Prufung der Bea- 
genzien u. sehr sorgfaltigea Arbeiten aind notwendig, woftir Einzelbelego angeftibrt 
werden. (Biochem. Ztschr. 146. 562—63. Dayos, Inst. f. Hochgeb.-Phyaiol.) W o l f f .

C. S. Sm ith und A. L. Brown, Eine quantitative Methode zur Bestimmung dee 
Getamtphosphors im Blute. 2 ccm Blut in Porzellanscbale unter Riihren mit 10 ccm 
Mg(NOa),-Lsg. (16 g MgO mit etwaa W. u. 50 ccm konz. HNOa erhitzt, auf 100 ccm 
aufgefiillt) zur Trockne yerdampft, yeraacht, mit 10—15 ccm W. u. 5 ccm konz. HC1 
gel., in Becherglas mit W. u. iiberschiissiger konz. HNOa yersetzt, mit NH, neu- 
tralisiert, wieder mit HNOa angeaiiuert u. unter atandigem Riihren mit 25 ccm 
Molybdatlag. (25 g Molybdanaaure in 100 ccm NHa-Lsg., mit 300 ccm HNOa von
D. 1,2 yeraetzt, mit W. auf 500 ccm aufgefiillt) yeraetzt. Nach 1 Stde. Filtrieren 
durch aachefreies Filter, Waschen mit l%ig. Ga(NOai,- (oder KNOa?)-Lsg., Filter 
mit 30 ccm W. u. 30 ccm 1/10-d. NaOH-Lsg. bis zur Lsg. des Nd. bebandelt, Ober- 
achufi von NaOH mit Vio'n- HNOa titriert (Phenolphthalein). 1 ccm NaOH-Lsg. => 
0,135 mg P. — Im menschlichen Blute wurden 0,055—0,060°/o P  gefunden. (Journ. 
of laborat. and clin. med. 9 , 203—5. 1923. Columbus, Ohio State Uniy.; Ber. ges. 
Physiol. 24 . 365. 1924. Ref. S c h m it z .) '  S p ie g e l .

A. P. Briggs, Einige Anwendungen der colorimetrischen Phosphatmethode. 
Modifikation der Methode yon B e l l -D o is t  (ygl. B s ig g s , Journ. B iol. Chem. 53. 
13; C. 1922. IV. 729) fiir P-Bestst. (anorgan., hydrolyaierharer organ., geBamter 
in Saure 1. P) im Blut u. Plasma. (Journ. Biol. Chem. 59. 255—64. St. Louia.) MO.

K. Dresel und H. R othm ann, Zur MiJcrobestimmung des Blutzuckers. Daa 
Verf. yon H a g e d o e n  u. J e k s e n  (Biochem. Ztschr. 137 . 92; C. 1923 . IV. 490) iat 
dem yon B a n g  iiberlegen. Man kann statt der Pipette aber auch hier Loach- 
papier u. Toraionawage benutzen. (Biochem. Ztschr. 146 . 538 — 39. Berlin, Cha- 
ritć.) W o l f f .

J. K honri, Bestimmung tchwacher Oxalsauremengen mit Anwendung auf die 
Btttimmung der Oxalsaure im Harn und Blutserum. Das Verf. ist fiir Harn be- 
reits beschrieben (ygl. Ann. Chim. analyt. appl. [2] 5. 205; C. 19 2 4 . I. 1425). Ea 
ist auch fur Blut yerwendbar, daa zuyor mit Trichloressigsaure zu enteiweLBen iet. 
(Buli. de la soc. de chim. biol. 5. 926—29. 1923; Ber. ges. Physiol. 2 4 . 475. 1924. 
Ref. S c h m it z .) Sp ie g e l .

M ai W eintraut, Bcdeutung der Harnsaure-Bestimmung im Urin, lesonders bei 
Oicht, verwandten ErkranTcungen und harnsaurer Diathese. Die Best. der Harn- 
saure iat stets notwendig u. wichtig, besonders ihr Verhaltnia zu den sauren Phos- 
phaten (Zernerscher Koeffizient) u. zum Harnstoff (Koeffizient der harnsauren 
Diathese). Ist die Ausschoidung erhoht, ao kann dies in Verb. mit dem Koeffizienten 
der harnsauren Diathese auf diese, ferner auf Lebererkiankungen, Leukamie, 
pernicidae, fieberhafte Erkrankungen u. a. hindeuten. Ist sie erniedrigt, so iat die 
Unters. zu wiederholen; eine yerminderte Harnaaureauascheidung deutet, in Verb. 
mit dem Zernerachen Koeffizienten, auf oine Diapoaition zu Gicht u. yerwandten
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Erkrankungen hin. Ein zu niedriger Zernerscher Koeffizient hat aber auch die- 
selbe Bedeutung, -wenn die HarnsSureauBscheidung erhoht oder n. war. (Arch. 
der Pharm. 262. 48—52.) D ie t z e .

George A. Buokmaster, Eine JSautchenmcthode zur Bestimmung der Beaktion 
der Kdrpcrfliissigkeiten mittels Indicatoren. Die FI. wird yon einem diinnen Cellu- 
loidring yon 11 mm innerem Durchmesser in FoTm einer diinnen Lamelle auf- 
genommen, mit 1 Tropfen Indicator yermischt u. mit ahnlieh hergestellten Kontroll- 
lamellen aus Pufferlagg. im reflektieiten Licht verglichen. Man kommt mit Spuren 
FI. aua u. kann auch mit atark gefarbten Fil. wie Galie arbeiten. (Briatol med.- 
chirurg. Journ. 40. 175—81. 1923; Ber. gee. Pbyaiol. 24. 290. 1924. Ref. 
Gyem ant .) Sp ie g e l .

J. S tam m , Uber den generellen Nachweis fliichtiger Halogewerbindungcn mit 
Eilfe des Beclmannsćhen Zerttaubers. In der gerichtlich-chem. Praxia wird fiir den 
generellen Nachweia fliichtiger Halogenyerbb. ala wichtige Yorprobe die Methode 
von V it a l i  u. T o b n a n i  angewendet, die darin beruht, daB daa zu priifende De- 
etillat an durchstreichenden Hs aoyiel des nachzuweiaenden Giftes abgibt, daB jener 
angeiiindet mit einem in die Flamme ragenden Cu-Draht blaugriine bis grfine 
Flammcnfarbung liefert. Der yerwendete App. hat Mangel; besaer eignet sich der 
von Bec k m a n n  (Ztschr. f. phyaik. Ch. 57. 641 [1907]) beBchriebene chem. Zeratauber, 
der aber zum Nachweia geringer Mengen von Halogenyerbb. zu groB iat. Vf. liefi 
kleinere ZerBtauber von yerachiedenen Dimensionen fiir entsprechende Mikrobrenner 
heratellen. Zeratauber: Lange 10 cm, Durcbmeaser der U-Rohre 12 mm, Fasaungs- 
yeimogen 23 cm W. — Brenner aus Messing: Hohe des Rohres 7 cm, Durch- 
mesaer 6 mm. Bei dem Vera. wird die Brenneroffnung mit einem Pt-Drahtnetz be- 
deckt u. 1—2 mm iiber demselben ein frisch auBgegliihtea Cu-Drahtnetz befeatigt. 
Nach Entziindung des Gases laBt man die Flamme in Form eines 3 cm hohen 
Kegela unter W. iiber dem Cu-Drahtnetz brennen u. bringt bei Farblosigkeit das 
geoffnete GefaB mit der zu unterauchenden FI. in die Nahe der Zerstliuberoffnung; 
im aelben Augenblick farbt sich der Flammenkegel iiber dem Cu-Drahtnetz, je  nach 
der Menge des eingesogenen Dampfes intenaiy blau, blaulichgrun bezw. grun. So 
konnte z. B . 0,00005 g Chlf. nachgewiesen werden. (Pharmacia 3 . 1—4. Dorpat, 
Pharm. Inat. Sep.) D ie t z e .

H. Zórnlg, Die vergleićhendc Pflanzenanatomie im Dienste der TJntersućhung 
«on Arzneidrogen au f Verfalschungen. (Vgl. Schweiz. Apoth.-Ztg. 6 0 .  701. 725;
C. 1923. II. 434.) Oberblick iiber die betreffende Literatur der letzten 10 Jahre. 
(Arcb. d. Pharm. 2 6 2 . 137—60.) Sp ie g e l .

Hermann Kunz-Krause, Zur Frage der Trennbarlceit von Kalium jodatum 
cryst. und Morphinum hydrochloricum pulv. Bei der Wechaelwrkg. yon K J u. 
Morphinhydrochlorid in was. Lsg. entstehen der Wiedergewinnung des Morphins 
dadurch Schwierigkeiten, daB ea sich ais swl. Morphinhydrojodid, C17H190,N -H J 
auaacheiden kann, daB wechselnde MM. Krystallw. einschlieBen kann. (Pharm. Ztg. 
68. 185—86. 1923. DreBden, Tierarztl. Hochach.) D ietze .

E. Rupp uud P. Maili, Die jodomctriichen Bestimmungen des Arzneibuchs mit 
Anwendung hundertstel-normaler Mafiflussigkeiten. Man kann die jodometr. Gehalts- 
bestat. des D. A.-B. mit 1/100-n. Jodlsg. mindeatens ebenao aicher ausffihren wic mit 
Vio-n. Lsg., yorausgeaetzt daB die betreffenden] Arbeitsyorschriften zweekmaBig um- 
geatellt sind. Man bereitet die Lag. aus 1,3 g Jod (Handwage), die man mit 2 g 
KJ in wenig W. auflost u, dann zu 11 snfiillt; Einatellung mit der normierten 
7m-n. Thioaulfatlag. — Dieae bereitet man aus 2,5 g reinem kryatalliaierten NasSsO, 
u- 0,1 g NaHCOs (Handwage), die man zum 1 aufloat; Einstellung mit KBrOa-Lag. 
(aus 1,6702 g im 1), yon der 5 ccm =  30 ccm x/,00-n. Thiosulfatlag. — Ańd. arteni- 
eosttm. 0,2 g Ags0 3 u. 1 g NaHCOa erwarmt man mit 10—20 ccm W. in 100 ccm-
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Kolben ilbcr kleiner Plainme gelinde bis zur Lsg., laBt erkalten u. fflllt zur Markę 
auf. 5 ccm Lsg. miissen, nach Zusatz einiger ccm Starkelsg., 20 ccm l/ioo'n- Jodlsg. 
entfarben. — Acid. carbolic. liguefact. Man tropft in einen tarierten Kolben 
(100 ccm) 9—10 Tropfen fl. Carbolaaure, beBtimmt das Gewicbt u. fiillt mit W. zur 
Markę an; 10 ccm dieser Lsg. yerd. man nochmals auf 100 ccm. 5 ccm der Ver- 
diinnung yersetzt man in Glasstopfenflascbe mit 5 ccm 7ioo 'K B iO a-L sg. (D. A.-B.), 
einem Kornchen (mindeatens 0,03 g) KBr u. 20 ccm verd. H1SO<) laBt nach Um- 
Echwenken 15 M iD . yerachloasen stehen, fiigt 0,2 g KJ zu, acbiittelt kraftig durch, 
BpUlt Flaschenbals u. Stopfen mit 20 ccm W. nach u. titrfeit mit 1/100-n. Thiosulfat. Ver- 
brauchte Anzahl ccm dieser Lag. ist von 30 in Abzug zu bringen; Rest X  0,0001567 =  
Phenol in 5 ccm VerdunnuDg. — Aąua chlorata. In Glasatopfenflaacho (100 ccm) 
lost man 0,2—0,25 g KJ in 10 ccm W., laBt 5 g  (oder ccm) Cl,-W. zufłieBen, 
schuttelt kraftig dorch, Epiilt Stopfen mit 10 ccm W. nach u. titriert mit Vioo'D- 
Thiosulfatlsg., yon der 56,4—70,6 ccm erforderlich sein miłsaen. — Calcaria chlorata. 
2,5 g gut durchmiachter Chlorkalk werden im 250 ccm-Kolben mit W. gleichmśiBig 
diinnbreiig angeachiłttelt, dann fullt man zur Markę rd, yerscblieBt u. miacht 1 Min. 
lang durch. Zu Lsg. von 0,1—0,2 g K J in 20 ccm W. u. .30—50 Tropfen verd. 
HC1 laBt man unter Umrchwenken 5 ccm der triłben Chlorkalklag. ( =  0,05 g Chlor
kalk) flieBen. Zur Bindung des ausgeachiedenen Jod8 sollen miDdeatena 35,2 ccm 
‘/ioo-d. Thiosulfat erforderlich aein. — Hydrogen. peroxydat. 10 g (oder ccm) H,Ot- 
Lsg. yerd. man auf ICO ccm, u. 10 ccm dayon abermala auf 100 ccm. 10 ccm der
2. Verdiinnung (=> 0,1 g) sauert man mit 30 Tropfen yerd. H jS04 an, fiigt 0,1—0,2 g 
K J zu, spiilt mit 10 ccm W. Dach u. titriert nach 7 t  Stdn. mit 7 io o ‘n< Thiosulfat, 
yon dem mindeEtenB 17,7 ccm erforderlich sein sollen. — Liqaor 'Kalii arsenicosi. 
10 g Fowlersche Lsg. werden mit W. auf 100 g (oder ccm) yerd.; yersetzt man 
10 g (oder ccm) der Yerdunnuog mit 0,1 g NaHC03 u. einigen ccm Starkelsg., ao 
soli die Miachung 20 ccm 7 io o 'n - Jodlsg. enifarben u. bei weiterem Zusatz von 
hochetens 0,1 ccm dieaer Lag. aich dauernd blau fSrben. — Pastilli Hydrarg. bi- 
chlorati. Man wagt 2 Pastillen yon je 1 g HgCl,-Sollgehalt oder 1 Pastille yon 
2 g Sollgebalt, zerreibt fein u. lost V.. dayon auf 100 ccm in W.; in 20 ccm Lsg. 
{= 0,04 g Soli) lott man 0,1 g KJ, yersetzt mit 20—30 Tropfen NaOH u. unter Um
schwenken mit 8—9 Tropfen HCHO-Lag. u. 5 ccm W., aauert nach 15 Min. mit 
5 ccm Esaigaaure (20°/0) an u. laBt 25 ccm 7ioo'n- Jodlsg. zuflieBet?. Wenn, nach
10 Min., alles Hg gel. ist, ao titriert man mit 7ioo'D- Thiosulfat zuriick, von dem 
hoehEtens 10,4 ccm yerbraucht werden Bollen. — Sirup. Ferri jodati. Zu 0,5 g 
Sirup (gewogen) fiigt man 10 Tropfen FeC)8-Lag., miecht gut durch, laBt 1—l l/» Stdn. 
yerschloasen stehen, spiilt mit 40—50 ccm W. in eine Glaaatopfenflaache, gibt 1 bis 
2 ccm H ,P04 u. 0,1 g K J zu u. titriert mit 7 m mD- Thiosulfat, yon dem nicht weniger 
ala 15,8 u. nicht mehr ala 16,2 ccm yerbraucht werden aollen. — Tar tar un stibiat.
0,2 g lost m8n in W. zu 100 ccm auf; 20 ccm Lag. miiaaen nsch Zusatz yon ca.
0,05 g Weinsaure, ca. 0,15 g NaHCO, u. einigen ccm Starkelsg. 24 ccm 7ioo'n- 
Jodlag. zur Blaufarbung erfordern. — Tifictura Jodi. 1 ccm Tinktur wird mit 
ca. 0,05 g KJ in W. zu 100 ccm gelost; 20 ccm dieser Verdijnnung m^ssen zur 
Bindung deB Joda 13,4—14,2 ccm 7ioo"n- Thiosulfat yerbrauchen. — Zur Best. yon 
Fe-Praparaten u. organ. As-Verbb. ist 7too‘n- Thiosulfat weniger geeignet. (Arch. 
der Pharm. 262. 8—13. Breslau, Pharm. Inst.) D ie tz e .

E. Rnpp und G. Slebler, Bromometrieche Gehdltibatimmung pharmazeutischer 
Arsenpraparate. Verwendet wird eine KBrO.-Lsg. nach G y Or y  (2,7837 g bei 110 
bis 1305 getrocknetes KBr O, im 1) oder nach D. A.-B. (1,6702 g ebenso getrocknetes 
KBrO, im 1), die gegen Na,S,Os oder 7 io * D- AatO, eingestellt iat. Acid. artenicos. 
Man lost 0,3 g mit 1,5—2 g NaHCO, u. etwaa W. warm u. verd. auf 100 ccm; 
20 ccm Lsg. (=■ 0,06 g) yerd. man auf ca. 100 ccm, sauert mit 30 ccm yerd. HCi
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an, erhitzt anniihernd rum Sieden u. titriert nach Zusatz yon 1 Tropfen Methyl- 
orange mit KBr03 auf farblos. 1 ccm KBrO, (G.) »= 0,001948 g As,O,; 1 ccm 
KBrOj (A.) => 0,002969 g A s,08. — Liąuor Kalii arsenicosi. 5 g Lsg. kocht man 
mit 15 ccm W. zur Yerjagang deB A. 5 Min., verd. auf ca. 100 ccm, sauert an, er- 
hifzt uew. wie oben. Sollverbr»uch KBr03 (A.) 16,67 — 16,84 ccm =  0,99—1 
AsjO,. — Die jodometr. Best. ist bei diesen Praparaten yorzuziehen, vorausgesetzt 
daB 1/,0„-n. Lsgg. zur Hand sind. — Dikaliumarsenat (Macquersches Salz). 10 ccm 
Lsg. 1  =■ 100 versetzt man im 50 ccm-Kjeldahlkolbchen mit 0,5 g KCNS u. nach 
dessen Lsg. unter Umachwenken allmahlich mit 5—10 ccm konz. H,SO<t erhitzt 
uber kleiner Flamme, bis keine F-Tropfchen mehr sichtbar Bind (15—20 Min.), spiilt 
nach Abkiihlung mit ca. 100 ccm W. in einen Titrierkolben, yerjsgt durch 10 Min. 
langes Sieden SO,-Reste, fu g t 1 Tropfen Methylorange zu u. titriert heiB mit 
KBiO,-Lsg. (1 ccm A.-Lsg. =» 0,005545 g K,HAsOj. — Natrium arsanilicum, 
Natrium acetylarsanilicum u. Sahar.ian. 0,2 g spiilt man mit 10 ccm konz. HjSO* 
in ein 50 ccm-Kjeldahlk51bchen, lost durch gelindes Ansiiu,ern, yersetzt nach dem 
Erkalten UDter Umschutteln mit 1 g feinst gepulvertem KMn04 in kleinen Portionen 
u. nach beendeter Gasentw. ebenso mit 1 g KCNS. Hierauf wird der Kolben uber 
kleiner Flamme erhitzt, bis der Kolbenhals durch das herabrinnendo Kondensat 
rein gewaschen ist u. die S-Tropfchen yerschwanden a ind  (15—20 Min). Nach dem 
Abkiihlen spiilt man mit ca. 100 ccm W. in einen geriiumigen Titrierkolben, ver- 
kocht 10 Min. die SO,-Resta u. titriert nach Zusatz von 1 Tropfen Methylorange 
mit KBtO, '(1 ccm A-Lsg. =■ 0,0022488 g As). — Natrium Jcdkodylicum. 0,2 g 
miicht man in einem 50 ccm-Kjeldahlkolbchen mit 5 ccm W., 10 ccm konz. H ,S04 
u. unter Umachwenken in kleinen Portionen mit 2,5 g feinst gepulyertam KMnO« 
(binnen ca. 1 Min.), laBt, gelegentlich umschwenkend, 15 Min. etehen, erhitzt mit 
aufgesetztem Trichter 20 Min. zum Sieden, yersetzt nach Erkaltung mit 2 g KCNS 
u. erhitzt nach Zugabe einiger Siedesteinchen mit freier Flamme wieder zum 
SiedeD, bis kein S mehr wahrnehmbar ist. Nach dem Abkiihlen spiilt man mit 
ca. 100 ccm in einen geriiumigen Titrierkolben, yerkocht (10 Min.) SO,-Reste u. 
titriert nach Zusatz yon 1 Tropfen Methylorange noch heiB mit KBiO,. (1 ccm 
A. =  0,0048 g [CB,],NaAsO,). (Arch. der Pharm. 262. 14—17. Breslau, Pharm. 
Inst.) D ie t z e .

L. W. W inkler, Ersatz de* Chlor- und Schwefelwassersto/fioassers bei Arznei- 
mittelprilfungen. Anstatt des Cl,-W. kann zumeist eine mit reichlich CaCl, yeraetzte 
Chlorkalklsg. Yerwendung finden: man reibt 20 g guten Chlorkalk (25°/0) mit 
50 ccm W. an, spiilt den Brei mit 150 ccm W. in eine Flasche, laBt die yerschlossene 
Flasche kiihl Uber Nacht stchen, hebert 100 ccm klare Fl. ab u. lost darin 100 g 
CaCl,»6H,0 auf; die Lsg. bewahrt man im Keller auf. Zum Gebrauch fiillt man 
aus der Vorratsflasch0 ein Tropffliischehen yon 10 ccm Inhalt. Die Lsg. eignet 
sich zur Thalleiochinprobe, nicht aber zum Nachweia yon Coffein oder Theobromin.
— Anstatt des H,S-W. benutzt man eine Teichliche Menge Glycerin enthaltende 
Natriumsulfid-Leg. Man Jost 5 g Na,S-9HsO in 10 ccm W. u. fttgt 35 g Glycerin 
hinsu; nach einigen Tagen gieBt man die Lsg. durch einen mit W. angefeuchteten 
Watfebauscb zum Entfernen yon FeS-Spuren u. bewahrt wie die Chlorkalklsg. auf; 
zum Gebrauch yerwendet man ein kleines TropfflSsehchen. Die Lsg. hiilt Bich 
jahrelang. (Pharm. Zentralhallc 65. 313—14. Budapest.) D ie t z e .

P. Guigues, Cocain und .Anisd!. Spuren yon Cocain wurden bei der Rk. von 
G u e e b e t  in folgender Ausfuhrang gefunden: den das freie Alkaloid enthaltenden 
R&ckstand yersetzt man mit 3—4 Tropfen rauchender HNO,, D. 1,49°, yerdampft 
im W.-Bade, erwarmt den Rucksfand mit 1  Tropfen SnCl,-Lsg. (10°/0) noch einige 
Minuten ebenso, gibt auf den erkalteten Riickstand 2 Tropfan NaNO,-Lsg. (I °/0) 
u. fiigtnuu 3—4 Tropfen /?-N«phthol-Lsg. (1%) in Ammoniak (10°/,) zu, es entsteht
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ein dem Goldachwefel ahnlicher Nd. — Ein auf Cocain zu priifcnder, anis- 
olhaltiger „Arac“, in dem aber die iiblichen Reagenzien keine Ek. gaben, zeigte 
mit G tjerbetb  Reagena eine jokanniebeerrofe Farbung, die auf der Ggw. von yer- 
harztem Aniaol beruhte. (Buli. Sciences Pharmacol. 31. 258—59. Inatit. de Chim. 
du Grand-Liban) _________________ D ie t z e .

M as Arndt, Aachen, Yorrichtung zum Abfangen von Gasproben und zum flber- 
leiten derselben in einen Gaiabsorptionsraum eines gasati alytischcn Apparats, dad. 
gek., daB die yon dem Gaazuleitungarohre durchdrungene Gaekammer sich unten 
an das das Gaszuleitungsrohr konzentr. umgebende Gasableitungarobr anschliefit 
u. zwiacben beiden Rohren ein in bekannter Weise unten dauernd hydraul. yer- 
aperrt bleibendea, die Gaazuleitung u. die GaBableitUDg voneinander trennendea 
Rohr eingeschaltet iat. — Die Vorr. kann leicht von achlammigen u. dgl. Ablage- 
raDgen gereinigt werden, die daa GasabfaDgyol. yerringern oder Veratopfungen 
bewirken konnen. (D. R. P. 396528 KI. 421 \om 28/2.1922, aucg. 8/6. 1924.) Ktł.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik (Erfinder: Pan i Gmelin und Hermann 
Seiferheld), Ludwigebafen a. Rh., Messung und Eegiitrierung des Heizwertes von 
Gcsgmisćhin mitttla Ycitrem u n g  dca Gafgemiacbea in einer Flamme, dad. gek., 

daB die WSrmeatrahlung der erzeugten Flamme unmittelbar mittela einea Bolo- 
metera aufgefangen u. von einem oder mehreren mit ihm yerbundenen MeBinatru- 
menten angezeigt oder regiatriert wird. — 2. Vorr. zur Auafuhrung dea Verf. nach 
AnBpruch 1, dad. gek., daB in der Flamme ein feueifeater Korper yon geiinger 
W §)K.tifpaiilat a rg tb iaih t itf, der die Stiablung derFlamnce durch aeine eigene 

Strahlung yerstSrkt. — Die Btrahlende Warnie biingt am Bolometer nur eine Er- 
hohuDg der Temp. von wenigen Graden heivor, ao daB der bei den bekannten 
Veiff. erhebliche YerscbleiB an MeBinstrumenten aehr wesentlich yerringert wird. 
(D. R. P. 387728 KI. 42i vom 29/1. 1921, auag. 5/1. 1924.) K U h l in g .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik (Eifinder: F au l Gmelin), Ludwigahafen 
a. Rh., Messung der Zusammentetzung von Gas- und Dampfgemischen mittels mehr- 
fachtr Droiselung des ilromtnden Getnisches, 1. dad. gek., daB daa zwischen
2 Drosaelungen erzeugte Druckgefiille groBer gehalten wird, ala es fur die groBt- 
n.8glicŁe SticmTJEgfgcschwii d'gkeit eiforderlieh ist, u. daB die Druckveranderungen 

im Zwischenraum zwischen den beiden Droaselungen gemeBEen werden. — 2. dad. 
gek., daB ala Drosaelungen in Reibe geschaltete, verachieden lange Capillaren 
benutzt werden. — Die Empfindlichkeit betragt z. B. fiir l °/0 C09 in der Luft etwa
1—1,5 mm Hg, fiir jedes %  Hs in N2 etwa 1,5—2 mm Hg. (D. R. P. 396529 
KI. 421 yom 27/10. 1922, auag. 5/6. 1924.); KOHLING.

H. Angewandte Chemie,
I. Allgemeine chemische Technologie.

E rnst Blau, Einrichtung und Betriebsverhaltnisse des Ruthspeichers sowie dessen 
Bedeutung fUr diećhemischenlndustrien. (Ó sterr. Cbcm.-Ztg. 27. 77—79. 84—86.) J u n g .

F. Meyer, Dorrs lcontinuierliches Umsctz-, Lauge- und Auswasclwerfahren im 
Gegenstrom. Vff. berichtet nach einer Broscliiire iiber das „Continuoua Counter 
Current Decantationll-Verf. der D obr CompaDy in New York u. London. Ea beateht 
daiin, daB die auszulaugenden featen Stoffe durch eine Anzahl hintereinander 
geschalteter AbsetzgefaBe hindurcbgefuhrt u. nach jedem Absitzen mit Fl. verd, 
■werdeD, die in der entgegengeaetzten Richtung durch daa System flieBt. Das Verf. 
wird an der Herat. yon NaOH aus Soda u. Kalk u. der Herst. von H3P 0 4 (mit 
Berechnungen) beachrieben. In dem Cyanid-Yerf. fiir Gold u. Silbererze hat daB
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Verf. das intermiltierende yerdraugt. Die Dorr-App. werden gebraucht fiir Alu- 
m in iu m B U lfa f, Schleifmittel, KOH, NaOH, Zement, Diingemittel, Insekticiden, Litho- 
poco, ^ P O i, Peimanganat, BaC08 aua BaS u. Na,COa, CuS04 u. in der Zucker-u. 
Cellulotefabrikation. (Ztscbr. f. angew. Ch. 87. 419—21. Heidelberg.) J u n g .

Victor F ischer, Berechnung der Luflverflussigungs- und Trcnnungsapparate. 
(Zlschr. Ver. Disch. Ing. 68. 647—53. 672—74. Frankfurt a. M.) Be h r l e .

George H. Gili, Die Einrićhtung einer HeifSlufttrockenanlage. Vf. bespricht die 
Konfitiuktionsleile u. dereń Wirkeamkeit im Betriebe u. zeigt an einigen Beispielen 
den Wirkungsgrad der Anlage bei yerechiedenen Trockentempp. (Engineering 
115. 541-42.) _________ _ BUh l e .

K. Braem, Bem, Yorrichtung zum Ansaugen m d  Abrnesstn von Fluisigkciten. 
Ein MeBgefaB ist durch ein mit einem Mehrweghabn ausgestattetea Bohr mit dem 
Yorratebehalter fiir die abzumtssende Fl. u. durch ein j- i-fórmigea Bohr mit einer 
Saugpimpe yerbunden, wobei daa (“ j-formige Bohr so angeprdnet u. bo lang ge- 
macht witd, daB die Fl. nicht in die Pumpe gesaugt weiden kann. Je nach der 
Stellung des Mehrweghahns wird die Fl. in das MeBgefaB gesaugt oder dieses ent- 
leert. (E. P. 213703 yom 15/1. 1923, auag. 1/5. 1924.) KUh l in g .

Gebr. Siemens & Co., Berlin-Lichtenberg, Htrttellung von Gcfaflen von hoher 
ćhtmischir Widerstandslahiglceit, 1. dad. gek., daB yorgesinterter FluBspat ala Aus- 
gangsmaterial yerwendet wird. — 2. dad. gek., daB der zu formenden FluBapatm. 
etwas PbF, zugeaetzt wird. — Die Erzeugnisse sind beaonders gegen HF u. F t 
widerstandefahig. (D, E. P. 396788 KI. 80b vom 22/2. 1922, ausg. 6/6. 1924.) Ktt.

m . Elektrotechnik.
Marc Hanssen, Dtr Hohnboesclie eltktrolytiscke Wasserstoffgenerator. Vf. be- 

schreibt die Holmboesche elektiolyt. Hs-Anlage der Denofa-Werke in Frederiks- 
stad. Eine photograph. Aufnahme zeigt den Zellenraum mit 400 Zellen yom 
3G00 Amp.-Typus. Die Ausbeute yaiiiert zwischen 201—215,2 1/KW-Stde. Der S t 
verlafit die Zellen mit lC0°/o Beinheit. Der Os bat durchschnittlich 99,75°/0 Beinheit. 
Die Produktionakosten Bind maBig. Die Zellen werden mit dest. W. gespeist. An 
Hand einer Skizze wird eine Wasserdestillationsmethode erl&utert, bei der 3-pbaBiger 
Wechselstrom das W. in Dampf uberfuhrt. Der bierzu erforderliche elektr. Strom 
entapricht derjenigen W&imemenge, die das Speisewasser auf etwa 110° bringt. 
(Chcmiatry and Ind. 43. 458—59. FrederiksBtad.) K. W o l f .

M aschineufabrik Oerllkon, Oerlikon, Schweiz, FUllmaterM fiir Schmelz- 
ttcherur.ge«, insbesondere fur Hochapannungazwecke, daa] mindestens teilweise aua 
Bolehcn Substanzen besteht, die sich bei Temperaturerbohung unter Warmeabaorption 
chem. umwandeln u. doren Beaktionsprodd. bei dieser Temp. den Strom nicht 
leiten, dad. gek., daB diese Substanzen Oxalate von Erd- oder Erdalkalimetallen 
sind. — Beeondera geeignet sind die Osalate des Zn  u. Al, welche groBe Mengen 
Gas entwickeln u. Oxyde bilden, die einen sehr hohen Widerstand besitzen. 
(D. JŁ. P. 895285 KI. 21 c yom 2/3. 1923, ausg. 16/5. 1924.) KUh l in g .

S. H. Long, Newcastle-on-Tyne, Kolloidale Sole. Man laBt einen 1COOOO bis 
850000 Perioden in der Sek. aufweisenden Wechselatiom zwischen Eleklrcden aua 
dem in Solform iibeizufuhrenden Mefall oder Metalloid in Ggw. yon W. oder einer 
anderen Diapersionsfl. iiberstromen. (E. P. 212442 yom 16/4. 1923, ausg. 3/4. 
1924.) K ausch .

Charles Jenn ingsT hatcher, New Yoik, V. Sf. A., Flektrolytitćhe Zelle. (D. B. P.
386649 KI. 12h yom 3/9.1621, aute. 7 ,6.1924. A.Prior. 21/10.1919. -  C. 1922. 
IV. 1129.) K a u sch .
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Rodolphe Pechkranz, Genf, Schweiz, Durchlochtc Zwischcnioand fiir elektro- 
lytische Waiserzersetzer. (D. R. P. 396991 KI. 12i yom 15/6. 1920, ausg. 10/6. 
1924. Schwz. Prior. 12/6. 1919. — C. 1924. L 1987.) Kausch.

Badlache Anilin- & Soda-Fabrlk, Ludwigahafen a. Rh. (Erfinder: Georg 
Pfleiderer, Ludwigahafen, uad E rnst Hantge, Rohrbach b. Heidelberg), Elektrolyse 
von alkalischen Laugen und AlkaiischmtUen. (D. R. P. 396036 K I. 12 h yom 13/9.
1922, ausg. 7/6. 1924. Zus. zu D. R. P. 378136; C. 1924-. I. 1087. — C. 1924. I. 
1574.) K ausch .

Bodo H aak, Neu Rossem b. Meraeburg, Sochdruckelekłrolyseur, 1. dad. gek., 
daB der eigentliche Elektrolyseur (Zellenleib) von einem den hoben Gaadruck aua- 
haltenden Mantel umgeben ist, u. daB daa eine ElektrodengaB in den Ratun zwischen 
Druckmantel u. Elektrolyseur geleitet wird, 80 daB auf letzterem innen u. auBen 
der gleiche Druck labtet. — 2. gek. durch die Anbringung yon Troakenmitteln 
zwiachen Druckmantel u. Zellenleib, um durch daa ao getrocknete Gaa die AuBen- 
wand de3 Zellenleibea abzutrocknen u. damit eine hohere Stromauabeute zu erzielen. 
(D .R .P . 396221 KI. 12i yom 27/2. 1921, ausg. 2/6. 1924.) K ausch.

Max Papst, Nowawes, Herstellung eines Elcktrolyten fiir Trockenbatterien,
1. dad. gek., daB ein Teil der biaher gebrauehlichen Bestandteile dea Elektrolyten 
durch Sulfitablauge in mehr oder weniger eingedickter Form eraetzt wird. — 2. dad. 
gek., daB die Sulfitablauge sehon der Braunateinm., die um den Kohlenatift geprefit 
wird, zugesetzt wird. — Die zu eraetzenden Stoffe Bind NE^Ol, ZnCl* u. Mehl. 
(D. R. P. 398347 KI. 21b vom 1/4. 1923, ausg. 4/6. 1924 ) KOh lin g .

Thomas Jefferson Hadley, Winnipeg, Kanada, Herstellung von Isolitrmittcln 
fUr elektrische Leitungen durch Vermischen yon Zament, paraffinartigan KW-atoffen 
u. Teer, dad. gek., daB dem GemiBch japan. Trookenlack beigefiigt wird. — Die 
M. zeichnet sich durch leichte Formbarkeit u. beieutenda W ideratandafahigkeit 
gegen attnoaphar. Einfliisae aus. (D .R .P . 388820 KI. 21c yom 30/8. 1921, ausg. 
20/12. 1923. A. Prior. 29,9. 1913.) K U h lik g .

W ilhelm  HaBe, Berlin, Herstellung von Depolarisationselektrodtn, insbeaondere 
Kohle-MnO,-Elektroden fiir Taachenlampenbatterien, Klingel-Telephonanlagen uaw., 
dad. gek., daB die auBere Schicht der Depolarisierungam. weniger fest u. die innere 
Schicht fester um den Kohlenstift herumgepreBt wird. —• Gegeniiber Elektroden, 
bei denen die Depolarisationsm. auBen feBter ais innen gepreBt iat, wird der Vor- 
teil geringeren Widerstandea erreicht, (D .R .P . 390732 KI. 21 b yom 1/11. 1922, 
ausg. 29/2. 1924.) KOHLING.

N iagara A lkali Company, Niagara Falls, iibert yon: John  R. Mao Milian, 
La Salie, Elektrodę, beatehend aua Kohle, in welehe Teilchen yon getrocknetem 
Mogneteiaenstein eingelagert sind. .(A . P. 1492302 vom 12/5. 1922, ausg. 29/4. 
1924.) KttHLING.

Chile Exploration Có., iibeit. von: C. L. B ard iok , New York, Elektroden, 
welche bei der Verwendung ais Auoden nicht angegriffen werden, werden aus einer 
der Zus. Cu,Si,FeSi, entaprechenden Legierung geformt, welche noch 1—5% Pb 
u. gegebenenfalls freies Si aowie bia zu 4% Sn enthalt. Beaondera geeignet sind 
MM., welche 23«—27°/0 Si, 7 -9 %  Fe, 1,9-2,5%  Pb, 1—2% Sn u. 60-65%  Cu 
enthalten. Zur Heiat. der Legierung echmilzt man z. B. 2,5 Teile Pb mit 1 Teil Sn 
susammen, yermischt die Schmelze mit Schwefel u. setzt von dem Erzeugnia 
35 Teile zu einer aua 330 Teilen Cu u. 170 Teilen Ferroailieium (mit 75% Si) er
haltenen Schmelze. Daa GieBen der Elektroden erfolgt in Graphitformen. Es 
empfiehlt Bich, die Elektroden yor der Benutzung zu aktiyieien, indem man eie 
20—24 Stdn. ais Anodę bei der Elektrolyae einer yerd. Lsg. yon CuS04 oder einer 
Saure yerwendet. (E. P. 212871 yom 30/8. 1923. Auazug yeroff. 7/5.1924. Prior. 
yom 16/3. 1923.) KttHLING.
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K ikei N ishikaw a, Tokio, Herstellung von Kohlefddcn fiir elektrische Oliih- 
lampen aus yorgereinigter llobbaumwolle oder R o h c e llu lo se , dad, gek., daB die 
Faden in einer v e rd . Atm. von halogenen KoblenwasserstofFgasen oberhalb einer 
Temp. von 1800°, der Beaktionstemp. yon MgO m it Kohle, nachgereinigt w erden .
— Es w ird  der B cbSdliche EinfluB des in den yerkoblten  Ffiden yorh an d en en  MgO 
beeeitigt. (D .fi.P . 397,010 KI. 21 f yom 29/7. 1921, au sg. 14/6. 1924. Jap. Prior. 
21/9. 1920.) KttHLiNG.

Soclótś Anonyme l e  Carbone, Leyallois-Perret, Frankr., Element mit pordser, 
positiver Elektrode, welche Gase absorbiert, dad. gek., daB die lockere, porose, 
kornige oder pulyerformige Absorptionsm., die den Kohleleiter umgibt (z. B. Holz- 
kohlepulyer), in einem porSsen Behiilter enthalten ist, z. B. einem porosen Ton- 
gefaB oder einem Sack aus Hanf, Jute oder Seide, der yorhor undurchdringlich 
gemacht ist durch eine M. yon kolloider Beschaffenheit mit der Eigensehaft, dicht 
gegen Fl. zu sein u. Gasionen durcbzulassen. — Zum Dndurchdringliehmachen 
werden z. B. Schwermetallseifen benutzt. (D. fi. P. 396392 KI. 21 b yom 13/3.
1923, ausg. 4/6. 1924.) KUHLING.

Max Zeiler, Berlin-Treptow, Trockenelement oder Fillldemcnt, 1. dad. gek., daB 
die Wandung des Zinkbehiiltcrs eine Verlangerung besitzt, die zur Aufnahme eines 
wahlweise umsteckbaren Lampenkopfes dient. — 2. dad. gek., daB die Yeilangerung 
mit der Zinkbeeherwandung aus einem Stttck besteht. — 3. dad. gek., daB die Ver- 
lSngeruDg der Elementbccherwandung durch Sehlitzanordnung federnd aus- 
gebildet ist. — Das Element kann ohne hesonderes Gehause in eine Taschenlampe 
umgeformt werden. (D .fi.P. 396348 KI. 21b yom 1/11.1922, auBg. 28/5.1924.) KtJ.

Ludwig StraBer, Berlin, Schtider fiir elektrische Sammler, galyan. Elemente 
u. elektrolyt. Zellen, gek. durch die Verwendung yon Streckblech in Verb. mit
einem feinporigen plattenformigen Diaphragma. — 2. dad. gek., daB das Diaphragma
aus einer dunnen Holzplatte beBteht, welche die Óffnungen des Streckbleches 
yerdeckt. — 3. dad. gek,, daB die ursprungliche Schlitzrichtung deB Streckbleches 
wagerecht liegt u. die unteren Kanten der Streckblechstege die anliegenden Elek- 
troden beriihren. — Es wird das Ansfallen yon M. yerhindert ohne Verringerung 
der Kapazitat des Elemcntes. (D .f i.P . 396547 KI. 21 b yom 5/1. 1923, ausg. 
2/6. 1924.) KttHLiNG.

U. S. L Ight & H eat Corporation, alert. von Campbell C. Carpenter, Nia- 
gara Falls, Verwertung terbrauchter Sammlerplatten. Das metali. Pb wird aus- 
geschmolzen u. der Bfiekstand zu PbO oiydieit. (A. P. 1492241 yom 4/12. 1920. 
ausg. 29/4. 1924.) KttHLlNG.

W illiam  H enry K elle r, Norton, V. St. A ., Elektriićhes Wideritandsgitter,
1. gek. durch eine Fe-Si-Mn-Legierung in solcher Zus., daB es, obne zu brechen, 
gestanzt oder gepreBt werden kann. — 2. dad. gek., daB tein CGehalt innerbalb 
der Grenzen yon 0,1—0,25 °/o proportional dem Si-Gehalt geandert wird. — Fur 
hohen spezif. Widerstand werden Legierungen mit etwa 5 % Si u. etwa 1 °/o Mn, 
fiir miitleren Widersfatd mit etwa 2%  Si u. hSehstens 0,2 °/0 Mn yerwendet. 
(D. fi. P. 396349 KI. 21 c yom 4/1. 1921, ausg. 2/6. 1924. A. Prior. 3/1.
1920.) KOhling.

Gobr. Siemens & Co., Berlin-Lichtenberg, Anschlupkontakt fiir elektrische 
Widerttandskorper fiir hohe Temperatur en, dad. gek., daB er aus einer Aluminium- 
bronze hergestellt ist, die aus 87—94°/, Cu, 1 - 8  °/„ Si u. 1—12 °/0 Al besteht. — 
Der Kontakt oiydiert sich B elbB t bei stundenlaDgem Gliiben an der Luft nicht. 
(D .fi.P . 390917 KI. 21 h yom 13/5. 1921, ausg. 23/2. 1924.) K uhling.

V. Anorganisclie Industrie.
P. H. fihodes und C. B. Barbour, Die Yiicositdt eon Mischungen aus Sćhicefel-
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ta ure und Wasser. Tabellar. u. graph. Zuaammenatellungen der Viacoaitat yon 
W.-H,804-Miaehungen yon 0—99,6°/o H,S04 u. bei 0, 25, 50 u. 75°. Die erhaltenen 
Werte weichen etwag yon denen ab, die D u n s t a n  u . W il s o n  mitgeteilt haben, 
stimmen jedoch mit den Wagneischen Zahlen Uberein. (Ind. and Engin. Chem. 16. 
850—52. Itbaca [N. Y.].) G b im m e .

F. C. Zeisberg, Die Entwicklung der neueren Einrichtungen fiir Salpetersaure- 
Gewinnung. BeBchroibung der DeBtillations- u. Kondensatione ■ Anlagen. (Chem. 
Metallurg. Eugineering 30 778—31. Wilmington [Del.].) F b a n c k e n s t e in .

W. Kauenhowen, Geologie und Technik der nordamerikanitćhen Helium-Vor- 
kommtn. (Petroleum 20. 3 -6 . Clauathal.) F b a n c k e n s t e in .

C. A. Lovell, Die Verarbiitungsverfahren der Kansas-Salzlagerstatten. Das 
der Trias-Formation angehorende Sals liegt in einer Teufe yon 100—400 m. u. 
wird entweder in Blocken oder ais Sole gewonnen. Die Blocke werden uber Tage 
gemahlen u. in yerschiedenen KorngroBen abgegeben, wahrend die Sole, zu dereń 
Herst. dest. W. benutzt wird, in Vakuumapp. eingedampft wird. Analysen der 
Sole u. des eingedampften Salzes werden angegeben. (Chem. Metallurg. Enginee- 
ring 30. 426 —29. Hutchinson [Kan.].) F b a n c k e n s t e in .

Leone Levi B lanohini, Fortschritle in der Elektrolyte von Chloralkalien. 
Sammelbericht Uber die Elektrolyse von Chloralkalien im allgemeinen, Uber Verff., 
bei denen die Fil. Diaphragmen durchatromen bezw. mit Hg-EIektroden im be- 
aonderen. (A.tti R. Accad. dei Lineei, Roma I. Congr. naz. Chim. par. ed appl.
1923. 142—64. Buaai. Sep.) G b i m m e .

P. Ludew lg, Aus dem Arbeiisgebiet der prdktischen Eadiumkunde. B erieh t 
Uber die Yerwendung radioiktiyar Stoffe u. Verff. in der Medizin, im Bergbau, bei 
Leuchtmassen uaw. (Gliickauf 60. 487—92. Freiberg i .  S.) B e h e l e .

H. S , j]ber die Eigenschaften des gebrannten und gelóschtcn KalJces im Hin- 
blick auf die Vcrwendung in der chemischen Induitrie. II. Einmrkung des Wasser- 
dampfes au f den Kalk bei gewShnlichcr Temperatur. Zuaammenfaaaende Erorterung 
an Hand von Schaubildem des Loscbens gebrannten Kalkcs yerschiedener Herkunft 
(aua dem Nitrat, Oxalat, Carbouat u. Hydrat) u. der Einw. von Elektrolyten, der 
Menge deB angewandton W. u. der Temp. darauf. (Ind. chimiąue 10, 391—94. 
492—95. 1923.) RttHLE.

YI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
E dw ard R. Berry +, Klar geichmolecner Quarz. Seine Htrttellung und Eigen

schaften. Yf. besehreibt die Herst. geachmolzenen Quarzes in groBeren Mengen iu 
einem Yakuumofen u. erortert seine Eigenschaften, besondera seine beaondere 
Eignung fur opt. Zweeke u. fiir Thermometer. (Chem. Trade Journ. 74. 707—8.) JU-

(ł. Ghesneau, Chtmitche Untersućhung der Kirchenfenster der Saint-Remi zu 
Reims. (Vgl. C. r. d. 1’Aead. des sciences 160. 622; C. 1915. II. 442.) Vf- stellt 
die chem. Zus. der blauan u. roten Glascr der Kirche Saint-Remi fest u. vergleicht 
sie mit der der Kathedrale zu Reims. (C. r. d. l’Acad. des sciences 178. 852 
bis 854.) R e in ic k e .

F. H art, Zur Kenntnis der Portlandztmentkieselsaure. II. (I. ygl. Zement 12. 
300; C. 1924. I. 1579.) Die Dnters. yon zerrieaslten Zsmenten ergab, daB sie 
neben der OrthosSure SiO, +  2H ,0 die Saure 2SiO, -f- 3 H ,0  bei der Herat. von 
Gel aufwiescn. Hierdurcb wird beatatigt, daB das Zerrieseln auf der B. eines 
kalkarmen Silicatea beraht. (Zement 13. 78—79.) WECKE.

Hugo Hermann, Der lokali mikroćhemitćhe Nachweis der Tontrde. Yf. be- 
achreibt eine Yerbesaeruug der Behrenaschen Atzprobo zur Mikrobost. von Ton- 
erde-Einschlussen in Prodd. der iSWcafindustrie. Man yerwendet statt der gas- 
formigen HF Zluoram nonium u, aizt bai hoherer Temp. Zur Farbung wurde
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Alizarin yerwandt. Die Haftfestigkeit dea Aluminiumfiuorids ist eine durchaue 
geniigende, u. man hat ea durch Regclung der anzuwoadenden Salzmenge in der 
Hand, die Tiefe der Atzung zu bestimmen. Die Bk. gelingt boaser an Schliff- ais 
an Bruehflachen. (Ztschr. f. anal. Oh. 64. 48—50. AuBig.) H o r s t .

—, Die Wasserlagerung. Yorscblag einer beschleunigten Raumbestandigkeits- 
priifung fiir Zement. (Tonind.-Ztg. 47. 380. 1923.) B e h r l e .

G. Haegermann, Die Wasterlagerung. Krit. Ablehnung einer in der Tonind.- 
Ztg. 47. 380 (vorst. Ref.) yorgeschlagenen neaen Raumbestandigkeitsprtifung fur 
Zement. (Zement 12. 264—65. 1923. Karlshorst.) W e c k e .

Heinrich Koppsrs, EBsen-Ruhr, Tttnnelofen, in welchem die Ofengaae durch 
Trennwśinde in der Yorwarmzone naeh unten u. in der Kuhlzone nach oben ab- 
gelenkt werden, 1. dad. gek, daB ais Trennwaude einfache Schieber angeordnet 
Bind, welche in der Vorwarmzone den oberen Teil des Ofenkanals, in der Kiihl- 
sone den unteren Teil absparren. — 2. dad, gek., daB in 2 in bekannter Weise 
gegenlaufig nebeneinander liegenden Tunnelofen die Kuhlzońen ia der Nahe der 
Brennzonen mit den benachbarten Vorwarmzonen durch Offnungen yerbunden sind.
— Es wird ein gleichmaBiger Warmoauatauscb erzielt. (D. B,. P. 391662 KI. 80 c 
vom 8/6. 1922, auag. 16/6. 1924.) K£thling.

W illiam Joseph M iller, Borough of Swisayale, V. St. A., Entnahmc von ge- 
whmolzenem Olase, au3 einem unter dem Fliissigkeitsspiegel liegenden Behalteraus- 
laB, bei welchem nach dem Entnehmen u. dem AbBcheren dea Glasea der Be- 
halteraualaB abgeachlossen u. durch den AbschluB Druckluft zum Zuriickdrangen 
dea im AuslaB stehenden Glaaea in den AualaB eingeblaaen wird, dad. gek., daB 
die nach jeder Eatnahme in den abgeachloasenen AualaB einzufiihrende Luttmenge 
vom Vorrat getrcnnt u so abgemeaaen wird, daB das Gleichgewicht zwisehen dem 
infolge der Ausdebnuug der Luft im AualaB siukenden Luftdruck u. dem Wider- 
stando der Glassaule iibsr der Druckluft im oberen zur Aufwarmung des zuriick- 
gedrangtan Glasea ausreichend erwarmten Teile des Aualaaaea selbat eintritt, die 
Luft also nicht in den Bebalter eindringt. — 2. Vorr. zur Auafiihrung dea Verf. 
nach Anapruch 1 , gek. durch einen abwechaelnd mit dem BehśilteraualaB u. zwecka 
Wiederauffiillens mit einem Dmckluftbehalter zu verbindendęn MeBbehalter. — 
Ea wird die durch den Scheryorgaag erzeugte Kuhlnarbe in der warmeren Zone 
des Behaltera beseitigt. (D. R  P . 3 9 5 4 4 8  K I. 32 a vom 6/6. 1920, auag. 5/6. 1924. 
A. Prior, 25/1. 1917.) KtJHLlNG.

Arthur Gattmann, Dusseldorf, Regelung der Abbindezeit geschmólzencr Zemente, 
dad. gek. daB entsprechend der gewiinachten Abbindezeit bestimmte HeDgen schnell 
abgekiihlter Schmelze zuaammen mit bestimmten Mengen langsam erstarrter Schmelie 
*u Zement yermahlen werden. — Die ErSnduag beruht auf der Feststellung, daB 
die Abbindezeit geachmolzener Zemente von der Geschwindigkeit des Abkiihlens 
der Schmelze abhangt. (D. E . P. 397086 KI. 80 b vom 25/6. 1922, ausg. 17/6.
*924.) KtłHLING.

Parbenfabriken vorm, Eriedr. B ayer & Co. (Erfinder K arl Andrće II),
Leyerkuaen b. Koln a. Rh., Serstellung fealer waiserhaltiger Formlinge zv,r Zement- 
fabrikation aua gipshaltigem Zementrohschlamm u. einem Bindemittel, gek. durch 
die Verwendung yon Feuerungsachlacke (Kesselhausachlacke) ais Bindemittel. — 
Zusatz von Ca(OH), ist nicbt erforderlich, da die Kesaelhauaachlacken latent-hydraul. 
Eigcnachaften besitzen. (D. E. P. 338848 Ki. 80b vom 4/3. 1919, ausg. 21/1.
1924.) KOhling.

Max Genabanr, Kladno, Stulcoya, Bohmcn, Herstellańg von hydraulischcn 
Bindemitteln oder sonstigein Eaustoff, dad. gek., daB in der Halde abgelagerte
Schlacke der Eisenerzaugung, auagebrannte Kohlenschiefer u. solche enfhaltende
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Aachen u. Eoaterzataub mit Berticksichtiguug ihrer aich zu der gewiinachten Binde- 
kraft oder Festigkeit erganzenden bydraul. Stoffe in vermablenem Zustande mitein- 
ander vermengt oder in gewohnlicher Att unter W aaserzuB atz zu  Mortel oder Bau- 
Bteinen yerarbeitet werden. — Wenn erforderlich, wird der M. noch CaO oder 
Zement zugefugt. (D. E . P. 396689 KI. SOb vom 23/1. 1923, auag. 7/6.1924.) KU.

F. E. Eaton, Dublin, Baustoff, heatehend aua Gips, Leim, Leinol, BleiweiB, 
Kautachuklag., Alaun u. W. (E. P. 213468 yom 31/5. 19.23, ausg. 24/4.1924.) Kt).

H ein rich  Koppere, Easen-Ruhr, JSerstellung von LtićhUteinm, 1. dad. gek., 
daB geeignete, mit W. angemachte Bindetone vor dem Formen u. Brennen unter 
atarkem Umriihren mit Lsgg. yon Stofien, wie z. B. Seifenlagg. oder Saponinen, 
yermengt werden, welche die Oberflfichenepannung des W. yermindern u. die ZShig- 
keit dea entatehenden Schaumea erhohen, aodaB ein Formbrei beatiindiger Bchaumiger 
Beschaffenheit entsteht. — 2. dad. gek., daB die Poiositat der M. durch Einblaaen 
von Luft in den Echaumigen Formbrei erhoht wird. — Die Erzeugniaao beaitzen 
geringes Gewicht, geiiDge Warmeleitfahigkeit u. groBe FeuerbestSndigkeit. (D. E. P. 
396691 Ki. SOb yom 6/3. 1923, auag. 12/6. 1924.) KUhling.

Gnstay Schlosser, Copenick, StmUUung von Kunst- und Werksteinen aua ge- 
schmolzener Schlacke oder Feuerungsriickstanden nach Patent 392949, dad. gek., 
daB die M. fiir die Formen mit einem Bindemittel gemiaclit wird. — Der Zusatz 
dea Bindemittels macht die Vermendung yon Formkiisten unnotig. Ala Bindemittel 
wird Gips, Zement o. dgl. benutzt (D. E. P. 396692 KI. 80b yom 4/5. 1922, 
ausg. 6/6. 1924. Zus. zu D. R. P. 3 9 2 9 4 9 ; C. 1924. II. 227.) KttHLiNG.

Jn ra  Ólschieferwerke A.G., Stuttgait, HersteUung von Kunststeinen mit dem 
nach Patent 376606 hergestellten Bindemittel, 1. dad. gek., daB ala Fullatoff kleinere 
Stiickchen der namlichen Schieferachlacke dienen. — 2. dad. gek., daB die ale 
Fiillstoff dienende Schlacke zum Auatreiben dea CO, wenig iiber 800° erhitzt wird.
— Gegeniiber dem Verf. gemaB dem Hauptpatent wird der Vorteil erzielf, daB das 
yorzeitige Auatrocknen u. die dadurch bedingte geringe Featigkeit yeimieden wird. 
(B. E . P. 377451 KI. SOb yom 9/7. 1920, ausg. 4/1. 1924. Zus. zu D. R. P. 376606; 
C. 1924. I. 827.) KttHLiKG.

H einrich  Becker, Mittenwalde, H ellm uth  Johnke und H arry  Fehringer, 
Berlin, Herttdlung- zementartiger Mortelbildner, dad. gek, daB Gemengc yon CaO 
u. Silicaten geschmolzen, aber aofort nach Eintritt der Schmelzung aua deiu Ofen 
herauagelaaaen u. nach dem Erkalten gemahlen werden. — Es soli keine gleich- 
foimige Sc! melte entatehen, Bondern Anteile, wie SiO, u. dgl. ungel. bleiben. 
(D. E. P. 396932 KI. SOb yom 9/10. 1920. auBg. 16/6. 1924.) KtlHLlNG.

E douard  Bouchand-Piaceiq, Patia, Bttriib von Feuciungtn auf Fntstehung 
ton Mórttlbindemitteln aus dtr sinttrnden oder schmeUenden Asche. (Teilief. nach
E. P. 17 3 504 vgl. C. 1924.1. 527), 1. gek. durch berechnele Mischung yon pulyerigen 
Brennatoffen, die yerschiedenaitige Aachen ergeben. — 2. darin beatehend, daB der 
Hiachung yon pulveifórmigen Brennatoffen, die yerschiedenartige Aachen ergeben, 
diejenigen Bestandteile zugefugt werden, welche in den angewendeten Brennatoffen 
fahlen oder in ungenOgender Menge enthalten sind. — Die Erzeugniase aollen die 
beaten gewohnlichen Zementarten ubertreffen, aber billiger herzuatellen Bein ais 
dieae. (D. E . P. 396340 KI. SOb yom 23/12. 1921, ausg. 31/5. 1924. F. Priorr. 
24/12. 1920 u. 9/12. 1921.) KChlin g .

Carl K ren tzer, Koln, Heritellutig ten Baukorpetn, dad. gek., daB aua Mergel, 
Ton oder Lehm, lehm- oder tonhaltigem Sand in Verb. mit an aich bekannten 
Bindemitteln, wie CaO, Zement, TraB oder Gipa, unter Beimiachung yon Teetól 
u. W. Baukdrper geformt werden. — Die Erzeugniase aind waaaer- u. wetterfest. 
(D. E . P. 396441 KI. SOb vom 3/P, 1922, ausg. 4/6. 1924.) KUh lin g .
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Planson’s Porachungsinstltut G. m. b. H , Hamburg, Herstellung von Oegen- 
standen aus gemahlenem Steinsćhiefcr aller Art, 1. dad. gek., daB eine piast. M., 
beetehend aus kolloid verteiltcn Schieferabfallen u. bekannten Bindemitteln u. Zu- 
aatzen, nach Entfernung des uberschuBaigen W. in Formen gepreBt u. nach be
kannten Methoden gehartet wird. — 2. dad. gek., daB der plaBt. M. kolloide Ver- 
teilungen yon Harzcn, Pechen, A B phalt oder Goudron in W. zugeaetzt werden. — 
Die Erzeugniase beBitzen die guten Eigenschaften des Schiefera, iibertreffen ihn 
aber an Bruchfestigkeit. (D. E . P. 396779 KI. 80b yom 21/1. 1922, ausg. 10/6. 
1924.) KtlHLING.

W. H. Glover, New York, Straflcnbelag, bestehend aua etwa 9% Bitumen oder 
Petroleumriick8tand, etwa 10% Zement, Kalk, Kreide o. dgl., etwa 80% Sand, 
Kies, Geateins- oder Schlaekenpulyer u. etwa 1% entwassertem CuSO,. Das 
Miachen der Bestandteile geBchieht bei 120—185°. (E. P. 213659 yom 2/1. 1923, 
ausg. 1/5. 1924.) K U h l in g .

VII. Agrikulturchemie; Dungemittel; Boden.
Robert Mc Carrison, Die Beziehung der Diingung zum Ndhrwett und Vitamin- 

wert bestimmter Kórncrfriichte. Abgesehen von der Beschaftenheit des Bodons u. 
den atmosphar. Bedingungen scbeint die Art der Diingung ob kiinstlich oder 

. naturlich auf den Yitamingehalt yon EinfluB zu sein. Hirse (Eleusine Coracana) 
wurde yergleichsweise mit 10 yersehiedenen Diingerarten gezogen, die Ausbeute 
(Erntemenge) beatimmt u. Tauben mit einer Grundnahrung unter Zalage der in 
yerachiedener Weiae gewonnenen Hiraefriichte gefiittert. Der GewichtayerluBt bei 
den Tieren, welche Hirae yon naturlich gediingtem Boden bekamen, war aichtlich 
am geringsten, der Gewichtsyerlust der Tiore, welche Hirae yon ungediingtem 
Boden bekamen, am groBten. Die Hirae yon den kiinstlich godiingten Bodenarten 
wechBelte in ihrer Wrkg. je nach der Art der Dungung. (Brit. Medical Journal
1924. 567—69.) A e o n .

A. W łeler, Die Einwirhung der Bauchsauren auf den Boden. Vf. erortert 
dio Schadigungen durch Entkalkung des Bodena u. durch biolog. Wrkg. der 
Mauchsauren. (Ztschr. f. angew. Ch. 37. 330—33. Aachen.) J u n g .

Pani S. B urgess, Die durch Lipmans direkte Pressungsmethode gewonnene 
Bodenldiung verglichen mit wafirigen JExtraUen 1 : 5. Eingehende Vergleiche dea 
Gehaltea an NahrBtoffen, des elektr. Leityermogens u. der [H'] in nach beiden 
Yerff. erhaltenen Lsgg. (Soil science 14. 191—215. 1922; Ber. ges. Pbyaiol. 24. 
447. 1924. Ref. Sc h a b b e b .) Sp ie g e l .

A. A. K alushski, Sulfofizierung im Boden. Analysen der obersten (18 cm 
dicken) u. der nachaten (derBelben Dicke) Schicht des Bodena. Der <S'0„-Gehalt 
wucha yon 14 bezw. 17 mg/kgm lufttrockenen Bodena am 12. Mai auf 49 bezw. 
41 mg am 3. Sept. 1919; im Frubjahr 1920 wurde wieder 13 bezw. 20 mg gefunden. 
Die Geachwindigkeit der SOa-Zunahme acheint der Temp. der Atmoaphare parallel 
zu 8ein. Die mit Regenwasser fallende SOa-Menge ist nnzureichend, um den Zu- 
wachs zu erklaren. Er hangt auch mit der Zufuhr aus tiefer liegenden Schichten 
nicht zusammen, weil er dureb feucbtes Wetter begunstigt wird, daa Steigen des 
unterirdiachen W. dagegen durch daa trockene. Die Draache Boli also in der Selbst- 
tatigkeit des Bodem liegen. (Ann. Inst. agron. de Saratów [Rusa.] 1. 88—97. 1923. 
Saratów. Sep.) B i k e b u a n .

A. A. Kaluahski, Schwefel ais Nebendiingemittel. (Vgl. yorst. Ref.) Dio Oiy- 
dation des S  zu SO, durch Bodenmikroorganismen legt ea nahe, S neben den Phos- 
phoriten in den Boden einzutragen, um dio B. yon Superphoaphaten unmittelbar an 
Ort u. Stelle zu bewirken. Vegetationsyerss. mit Hirse im Sand, mit was. Boden- 
auazug gemischt, ergaben eine 5fache SteigerUDg der Ernte, wenn der PhoBphorit-

VI. 2. 49
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diingung, (1 Aquivalent P ,0 6 auf 2 kgm Sand) S zugesetzt war (2,5 g auf 1  kgm 
Sand). Von kleincren S-Mengen erwartet Vf. noch bessere Eeaultate. Der benutzte 
Phosphorit cnthielt 21,7°/o PjOe. (Ann. Inst. agron. de Saratów [rusa.] 1. 99—104.
1923. Saratów. Sep.) B ik e r m a n .

A. A. K alushski und A. E. Ssolnijewa, JEinwirkur.g det Schicefels auf den 
Salsboden. (Ygl. yorst. Ref.) Die Unbrauchbarkeit der alkal. Salzboden beruht auf 
ihrem groBen NaHCO,- u. Na,CO„-Gehalt. Durch CaS04 oder H ,S04 kann die 
Alkalinitat abgestumpft werden. Yff. benutzten ais Quelle der Sulfate elemen- 
taren S. 1. VegetationaverBS. mit Naturboden, aber in Topfen; Gera te; 0,1% S, 
auf die lufttrockene Substanz des BodenB bezogen. Die Vegetationaperiode mit S 
dauerte 83 Tage. Die Anzahl von Ahren war um % groBer ais in Kontrolltopfen 
ohne S; entsprechend stieg die Gesamternte (Korn -f- Stroh); der Kornertrag hat 
sich 9mal yergroBert. Die chem. Zus. der Pflanzen hat Bich stark yerfindert: trotz 
der erhohten Ernte ist die N-Menge durch S-Zusatz vermindert, ebenHO die P ,0 5- 
Konz., obwohl die absol. H. des P ,0 6 zunahm. Die Einw. ist der von Phosphor- 
dttngung Shnlich. 2. Analyaen der wsa. Ausziige der Boden vor dem Besaen u. 
nach der Einte. Die 1. Bestandteile nabmen zu von 0,0802°/,, des absol. trockenen 
Bodens auf 0,0923 (ohne S) bezw. 0,3066 (mit S). Ungefabr 1/a des eingetragenen 
S verwandelte sich in SOs. Dic Alkalinitat (in % HCOa' auf M. dea Bodens) nahm 
yon 0,0133 auf 0,0128 bezw. 0,0069 (mit S) ab. Die CaO, MgO u. SO,-Menge ver- 
zehnfachten sich (mit S); CaS04 iat der Hauptbeatandteil gcworden. , Die Schmelz- 
punkterniedrigung ohne S iat 0,109°, mit S 0,166—0,183°. (Ann. Inat. agron. de 
Saratów [ruas.] 1. 141—159. 1923. Sep.) B ik e r m a n .

P. H. W irth , Uber arseniJchaltige BadefliissigJceiłen. Die zur Bekampfung von 
Ektoparaeiten von Yieh durch Baden (Dip) oder Bespritzen dienenden As,Os-haltigen 
Fil. werden in Niederliind. Indien am billigsten aus „Warangan“ (95°/o AsjOa) dar- 
gestellt. Das Materiał wird gepulyert, geaiebt u. Bd. auf 369 g As,Os 1C6 g Na,CO, 
gel., Eindampfen auf 650 ccm, nach 24 Stdn. die Lsg. von NaaH4 As40 9 mit 00®/o 
Aa,O, klar abziehen. Der Trockenriickstand ist sehr hygroskopiBch. — Beim Ge- 
brauche nimmt der As,Os-Gehalt infolge Verunreinigung ab (As,03 — y  Ab,Os), 
um so rascher, je groBer die Alkalitat ist. Da Zusatz von Kreolin ohne EinfluB 
war, sind biochem. Yorgange dabei nicht anzunehmen. AbschluB der Luft durch 
Petroleum verhindert den Ruckgang nicht. Bei Verunreinigung mit Fakalien 
erwies sich nur die f re ie  Ae,Oa-haltige Lsg. bei Zusatz yon 0,05% Kreolin unfer 
ttberschichtung mit Petroleum ais bestandig. (Pharm. Tijdachrift voor Neder- 
landsch Indie 1. 147—54. Baitenzorg.) G r o sz fe l d .

Norm an M. Comber, Dic Ausflockung der Btiden. III. (II. vgl. Journ. Agricult. 
Science 11, 450; C. 19 2 2 . I. 1059.) Wiederholung der in der ersten Abhandlung 
(ygl. Chem. News 1221. 279; C. 192. III. 683) beschriebenen Tonausfloekungsyerss. 
mit ZnO, ZnCOa, Fe,Oa, BaS04, Fe,(PO*), (gegliiht) u. PbCOa zeigten keine anormalen 
Flockungserscheinungen, diese traten dagegen auf bei Suspensionen yon A l^PO^ 
(gegliiht u. nicht gegliiht), Fe,(P04), (nicht gegliiht), basischen Schlacken (nach 
Entfernung der froien Basen), fein gepulyerten fettfreien Knoehen u. Geateina- 
phosphaten (nach Entfernung des freien Ca). Kolloidale SiO, steigerte im merk- 
lichen Grade das Suspensioneyermogen yon Fe,Oa, fein gepulyertem ZnO, ZnC03 
gegliihten Bodenteilchen, Kaolin u. anderen mageren Tonen; bei Zn,(P04)s, ge
pulyertem Granit u. Feldspat war SiO, ohne Wrkg. Die bei Boden nach ihrer 
Eitraktion mit HCl beobachtete Zunahme des Baaenbindungsyermogena trat bei 
gleicher Behandlung yerschiedener kolloidfreier Substanzen nicht auf. In Anlehnung 
an Unterss. yon F raps (ygl. Journ. Ind. and Engin. Chem, 5.416; C. 1913. II. 76) wurden 
die HCl-Estrakte eines unyollatandig „partiell11 kurze Zeit gegliihten Bodens u. dea 
ungegluhten Bodens untersucht u. hierbei featgcstellt, daB die Loslichkeit der saure



1924. II. Hvm. M e t a l l t jr g ie ; Me t a l l o g r a p h ie  u s w . 751

Salze bildenden Basen (Fe,O, u. A],Oe) in yerdiinnter HCI viel starker zunimmt 
ais die der neutrale Salze bildenden Basen. Gliihyerss. mit anderen Bodenproben 
zeigten ferner, daB das Basenbindungsyermogen pattiell gegliihter Oberkrumenboden 
um so mebr abnimmt, je grofier dereń Gehalt an organ. Substanz ist. Untergrund- 
bodon obne organ. Substanz zeigten dagegen nach partiellem Gliihen eine Zunahme 
des Basenbindungsyermogens. Nach Estraktion (dieser BBden) mit verd. HCI zeigten 
dieselben Untergrundboden ein yermindertes Basenabsorptionsyermogen. Vf. folgert 
aus diesen Yerss., daB durch das Gliihen der Dispersionsgrad der Boden zunimmt 
u. daher der yerd. HCI eine grofiere Angriffsflache bieten u. hierdureh die Los- 
lichkeit deB FesOs u. Al,Oa yermehrt wird. (Journ. Agricult. Science 12. 372. 1922. 
Leeds, Uniy.) B e b j u .

E. Ram ann und H. S allinger, Zur Frage der Indicatoren fiir Aciditats- 
Icstimmungcn in Eodtn. VergleicJiende Untersuchung iiber die VerwendbarJceit der 
Clark-Lubsschen Farbstoffe ameriJcanischer und deutscher Fabrikation. Ein Vergleich 
der Clark-Lubsschen Indicatoren aus der Fabrik La .Mo t t e , Baltimore u. yon 
Mek ck , Darmstadt, mit der colorimetr. Doppelkeilmethode von B j e r r u m  (A h r e n s  
Sammlung chem. u. chem.-techn. Vortrage 21. 1) ergab die Gleichwcrtigkeit der 
deutschen Fabrikate fiir acidimetr. Messungen. Vff. referieren Uber die Theorie, 
App. u. Yerwendung des Verf. yon B jeb r tjm . (Ztachr. f. anal. Ch. 63. 292—300. 
Munchen.) J u n g .

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metaliverarbeitung.
0. Bauer, Geddchtnisrede fiir E. Heyn, 1867—1922, den Vorstand der metallo- 

graph. Abteilung des Materialpriifungsamts u. bedeutenden Metallurgen. (Mitt. 
Materialprufungs-Amt Berlin-Dahlem 40. 1—10. 1922. Berlin-Dahlem.) LtłDER.

A. J . Moxhaxn, Aufbereitung eon Eisenerz mittels ćhemisćher Vcrfahrcn. Vf. 
beBcbreibt e in  Verf. der Aufbereitung yon Delaware-GrUnsand mittels H,SO* bei 
ca. 80°, wobei Kali ais Diingemittel, Al(OH)g fur die Al-Fabrikation u. Fe ge- 
wonnen werden. (Iron Age 113. 1637—39.) F r a n c k e n s t e in .

Theodore P. H olt, Laboratoriumsversuche iiber chloriercndes VerblaserSsłen und 
laugen. Yf. hat Pb-, Ag-, Au- u. Ctf-Erze unter ZuBatz yon Kochsalz, Pyrit u. 
Kohle gerostet. Der NaCl-Zusatz bewegte Bich von 5—15%• Dann erfolgte Aus- 
laugen mit schwach angesauerter 22°/0ig. NaCl-Lsg. wahrend eines Zeitraumes yon
2—6 Tagen. Das Ausbringen yon Silber wird erhoht, wenn etwas Eisen ais FeCI8 
in die Lange ubergeht. Dem Rostgut zugesetztes CaCO, yerbessert das Ausbringen 
an Ca erheblieb, sofern auch geniłgend Pyrit yorhanden ist. (Engin. Mining Journ.- 
Press 117. 922—25. Pulacayo, Boliyia.) L O d e r .

R udolf Sohenck, Die Yerwendung von Sauerstoff und sauerstoffreicher L u ft
der Roihei&enerztugmg. Bei der Verwendang von reinem Sauerstoff im Fe-Eoch- 

oftti diirften sich auf Grund der bekannten Diagramme folgende Anderungen ein- 
otellen: Die Geblasemaschinen wurden stark yerkleinert werden, die Winderhitzer 
yollkommen fortfallen. Es tratę erhebliche Koksersparnis ein, die sich beBOnders 
bei der Gewinnung yon Ferromangan usw. bemerkbar macht. Dio yergroBerte 
ReaktionsgeBchwindigkeit ermoglicht eine groBere Ofenleistung und beBsere Aus- 
nutzung der reduzierenden Gase. Ferner laBt sich die Temp. besser regulieren, u. 
die Gichtgase werden weityoller. SchlieBlieh tritt Yerminderung der Cyanidbildung, 
Verringerung de3 S-Gehaltes im Roheisen u. BegfinstiguBg der Carbidbildung ein. 
(Stahl u. Eisen 44. 521—26. Munster i. W.) LOdeb.

H. Esselbach, Die Wćirmcbilanz des Kupolofens. (Vgl. Die Warme 46. 502;
, C. 1924. I. 1855.) Verss. ergaben, daB beim Kupolofen fiir GuBeisen durch Yer

wendung yon erhitztem Wind keine merklieben Ergehnisse erzielt wurden, so daB 
die Yerss. aufgegeben wurden. Sollen aber z. B. im Rolletofen hohe Temp. er-
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zeugt werden, so ist die Verwendung yon iiberhitztem Wind sehr angebracht. (Die 
Warme 46. 524. 1923.) F k a n c k e n s t e in .

F ran k  Hodson und M. Sem, E in neuer norwegiseher elektrisćher O fen fiir 
Boheisen. Vf. heschreibt die Vorteile eines elektr. Topfofens, der in Norwegen 
mehrfaeh zur Ausfiihrung gelangt ist. (Iron Ago 113. 1585.) F k a n c k e n s t e in .

T. F. Baily, Ein neuer elektrisćher Ofen. Besehreibung des neuen Messing- 
Schmelzofens von M il l e r . (Metal Ind. [New York] 22. 32.) F r a n c k e n s t e in .

L arry  J . Barton, Die elektrische JRaffination von Metallen. Die A nw enduD g 
des elektr. Stromes in der Huttenindustrie wird besprochen. (Foundry 52. 
427—432.) F r a n c k e n s t e in .

B. Bogitch, Uber die Entschweflung der Metalle im festem Zustande. Metalle, 
die techn. in Form kleiner Stucke, d. h. mit kleinem Yol. aber grofier Oberflache 
gewonnen werden u. auBerdem poroś sind, laBsen sich rascher u. leichter ent- 
schwefeln ais Bolche, die, wie Stahl, durch Schmelzen ais kompakte Massen er
halten werden. Im erstgenannten Falle bleibt die Entschweflung auch nicht an 
der Oberflache stehen, sondem dringt ins Innere u. bewirkt auch eine Anderung 
der mechan. Eigenschaften des Metalls. Reduziert wurden Co- u. Ni-Oxyd, die 
noch 0,01—0,02% S enthielten. Ais Beduktionsmittel wurden yerwendet: Zucker- 
kohle, Anthrazit, Holzkohle, allein oder nach Zusatz yon Alkali- bezw. Erdalkali- 
carbonat. Ais ungeeignet erwiesen sich Zuckerkohle u. Anthrazit; gute Eifolge 
wurden erzielt mit Holzkohle, besonders bei Ggw. yon CaCOa.

Femer wurde festgestellt, daB die Entschweflung nur nach der yollstandigen 
Bed. der Oiyde beginnt, u. zwar gieichzeitig mit der Carburierung des Metalls, u. 
daB die Ggw. von Carbonat notwendig ist. "Wenn Holzkohle allein auch schon gut 
wirkt, so liegt dies eben an ihrem reichen Carbonatgehalt. — Ein Ni-Wiirfel mit
0,015—0,02% S war noch sprode, ein soleher nach der oben angegebenen Be- 
haadlung mit nur noeb 0,005% S keinesfalls. (C. r. d. 1’Aead. des seiences 178. 
855—56.) R e in ic k e .

J . F . T. B erliner, Die Darstellung und die Eigenschaften reiner Eieen- 
legierungen. IV. Bestimmuńg des kritischen Gebietes reiner Eisen-Kóhlenstoff- ■ 
legierungen mit der ihermoelektrischen Methode. Kurzes Beferat aus Scientific Papers 
Nr. 484. Die Unters. nach der thermoelektr. Methode ergab KonBtanz des Um- 
wandlungspunktes A % (768°) bis zu.Konzz. yon 0,45% C. Dariiber hinaus konnte 
die .4 a-U m w an d lu n g  nicht beobachtet werden. Die Tempp. fiir die A s u. i f U m -  
wandlungen stimmen mit den nach anderen Verff. gewonnenen Werten iiberein. 
Das obere Ende der -<i8-Umwandlung ist scharf. (Joum. Franklin Inst. 197, 692 
bis 693.) . J u n g .

O. Smalley, Gufieisen und MassenleUtung (vgl. Metal Ind. [London] 23. 541;
C. 1924. L 958). Die Beziehungen zwischen Abkiihlung u. FeBtigkeit werden be- 
sprochen. (Metal Ind. [London] 23. 563—65. 1923.) F r a n c k e n s t e in .

Leslle H. M arshall, Mechanische Druckfestigkeit von schmiedbarem Gufieisen 
ais Folgę non Warmebehandlung. Wenn das schmiedbare GuBeisen langsam ab- 
gekiihlt wird, anstatt plotzlich abgekiihlt zu werden, ist der Widerstand gegen StoB 
groBer. (Journ. Franklin Inst. 197. 121—122.) F r a n c k e n s t e in .

O. Bauer, Phosphorseigerungen in Flufieisen. Wenn P-haltiges Fe in einer k. 
Kokille erstarrt, bo scheiden sich an den Kokillenwandungen nahezu reine Fe-Krystalle 
aus, wahrend die zuriickblcibende Schmelze sich an P  anreichert u. der yollkommen 
erstarrte Błock yom Bandę nach der Mitte zu deutliche Seigerung aufweist. Vf. 
hat an einer Reihe yon Beispielen diese Seigerung analyt. u. metallograph. unter- 
sacht. P  macht C-armes Eiaen] kaltbrtichig u. sprode, so daB bei Blockseigerung 
Zonen sehr yerschiedener Festigkeit entstehen. Dies kann man zwar bis b u  einem 
gewissen Grade dadurch yerhiiten, daB man beim Erstarren des P-haltigen BlockeB
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auf moglichat langsame Abkiihlung in gut geheizten Tiefofen achtet, jedoch ist bei 
Gewinnung yon erstklassigem Materiał erforderlich, einen sebr niedrigen P-Gehalt 
anzustreben. (Mitt. Materialpriifungs-Amt Berlin-Dahlem 40. 71—88. 1922. Berlin- 
Dahlem.) . LtłDEB.

F. M. B ecket, Einige Wirkungcn von ZirTtonium in Stcihl. (Trans. Amer. 
Electr. Soc. 43. 261-69. 1923. — C. 1923. IV. 984.) B e h e l e .

George K. Burgess und G. W illard  (łuick, Ein Vergleich der desoxydieren- 
den Wirkungen von Titan und Silicium auf die Eigenschaften von Schienenstahl. 
Es wurde festgeatellt, 1. daB Hohlraumc mehr bei Titan- ais bei Silicium- 
eisen yorkommen, 2. daB die mit Ti yersetzten Schienen harter im Bruch 
waren u. gleichformigeren Bruch zeigten ais die mit Ferrosilicium behandelten,
3. daB durch Zusatz von Ti die C-Ausschcidungen zuriickgehen, 4. daB N mit Ti 
oder Si yerbunden ist, 5. daB bei 8 bis 10 Pfund Ferrokohlenstofftitan pro t  die 
durch C reduzierbaren Oxyde herabgeaetzt werden, wahrend bei groBerem Zusatz 
die durch C reduzierbaren Oxyde fehlen, 6. daB mit Ti yersetzter Stahl beim Be- 
handeln mit HCl prakt. keine Streifen zeigt, die dagegen bei Si-Schienen auf- 
treten, 7. daB mit Ti behandelte SchweiJBenden in der Hartę gleichformiger sind 
ais Si-SchweiBenden, 8. daB yon einem Zusatz von 8—10 Pfund an Ferrokohlen- 
stofftitan ca. 19%  Ti u. yon einem Zusatz yon 10—13 Pfund ca. 33% Ti im Stahl 
bleiben, wahrend bei Si 81% zuriickbleiben, 9. daB sich im Ti-Stahl S-Einscblusse 
mehr zerteilt befinden ais im Si-Eisen, hieryon ist das Festhalten des Ti im Stahl 
abhangig. (Journ. Franklin Inst. 197. 118—120.) F b a n c k e n s t e in .

H. H. Shepherd, Mitteilungen iiber Gufi aus Eisen mit Stahl. „Combined 
iron and steel“, der seit Weltkriegsbeginn in Aufnahme kam, u. dessen Herst., 
Eigenschaften u . Yerwendung L o n g m u ib  (ygl. Journ. Birmingham Met Soc. 8 . 
191 [1921]) beschrieb, wie auch der yon G e e e n  (ygl. Metal Ind. [London] 23. 113;
C. 1924. I. 238) beschriebene „crucible composite steel“ — ein Mischstahl — 
werden fur Schneiden an Prufmaschinen, Stempel, PreBwerkzeuge usw. benutzt. 
Bei dem einen Werkstoff wirkt das Eisen, beim anderen der niedrig gekohlte Stahl 
ais StoBaufnehmer. Aus diesen Werkstoffen hergestellte Stahle brauchen nie 
wieder gehartet oder wieder angelassen zu werden. Sie werden nur nach Bedarf 
geschliffen. Die beiden Bestandteile haften durch natiirliche SchweiBung, nicht 
durch mechan., aneinander. Die Arbeit enthalt genaue Angaben uber die Zus. des 
„Eisenteiles" u. des „Stahlteiles11 von „combined iron and Bteel“ . Der G-Gebalt 
des Eiscnteiles darf 0,20% nicht uberschreiten, da B o n st Hartung auftritt, die die 
Widcrstandskraft gegen StoB herabsetzt Kleine Zusatze von Cr u. W zum Stahl- 
teil steigern die Zahigkeit u. yermindern den VerachleiB. — Die Priifungs- 
yorschriften fiir diese Wcrkstofle mussen im Original eingesehen werden. MiB- 
erfolge mit beiden Werkstoffen sollen hauptsachlich auf Fehlern bei der HerBt. der 
Rohblocke u. Kniippel beruhen, das wird durch Mikrolichtbilder belegt. (Metal 
Ind. [London] 24. 577—78. 588.) N e u f e l d .

Franz Sommer, Die Fortschritte der EleJctrostahlerzeugung. (Stahl u. Eisen 
44. 490—96. 526—30. 553— 60. Diisseldorf-Oberkassel.) LtlDEB.

M as Bodenstein (nach Verss. von P. W indelband), Der Mechanismus der 
hUttenmannischen Zirikgewinnung. Vf. diakutiert die yerachiedenen Moglichkeiten, 
nach denen in der ZinkmufFel die Bed. von ZnO yor aich gehen kann. Auf Grand 
der yorhandenen Literatur u. der Verss. wird gezeigt, daB ZnO  mit erheblicher 
Geschwindigkeit yon CO reduziert wird, daB ferner die Beduktionstemp. des ZnO 
staik abhangig ist yon der Art der yerwendeten Kobie. SchlieBlich ist in den 
MufFolgaaen stets CO, yorbanden, dereń Menge steigt, wenn man die Gase echneller 
aus der Muffel entfernt. Da auch solche Kohlenteilc an der Bed. teilnehmen, die 
yom ZnO raumlich entfernt ist, yollzieht sich der ProzeB prakt. nach folgenden
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Gleichungen: 1. ZnO +  CO =■ Zn -f- COs , 2. COa -f- C => 2 CO. (Ztschr. f. 
angew. Ch. 37. 439—45. Berlin, Uniy.) LUder.

W. L. R. Em m ett, Kr aft aus Quecksilber-Dampf. Beschreibung der Queck- 
ailber-Dampf-Turbine der General Electric Company. (Metal Ind. [New York] 22. 
33—34.) - F r a n c k e n s t e in .

Paul D. M erica, Forschungsgang in der Nicktcisenindustrie. Sammelbericht 
uber die Herst. von Metallgegenstanden (auBer Eisen), ihre Verwendung u. Brauch- 
barkeit. (Ind. and Engin. Chem. 1&. 895—97. 1923. New York [N. Y.].) G r im m e .

—, Metalliiberziige. (Ygl. S. 237.) Unter Anfuhrung der betreffenden Literatur 
werden die Metalliiberziige mittela Cr u. Ni u. besonders die Nachteile dea Cyan- 
badea beaprochen. (Zentralbl. d. Hutten u. Walzw. 2 9 . 51.) F r a n c k e n s t e in .

Kevie W. Schw artz, Stahfoerchromung unter Verwendung von Chronianoden. 
(TranB. Amer. Electr. Soc. 44. 451—66. 1923. — C. 1924. I. 1264.) B e h r l e .

0. Bauer, Ro8tversuche und Saureloslichkeit mit żuci Sćhienenabschnitten. Zwei 
EisenbahnachienenabBchnitte, welche im Laute der Zeit yerschieden stark gcroatet 
waren, wurden chem. u. metallograph. gepriift. Bei ungefahr gleichem Gehalt an 
Mn, P , S u. Cu enthielt Schiene I  0,43°/o C u. 0,21 %  Si; Schiene I I  0,12% C u.
0,50% Si. Entsprechend zeigte das Schliffbild yon I  vicl, das von I I  wenig Perlit. 
Herauageachnittene Probepliittchen wurden je 30 Tage lang der Wrkg. von deat. 
W ., l%ig. NaCl-Lag. u. dem EinfluB der Atmoaphare auagesetzt, wobei die Ge- 
wichtaabnahme der Proben aus I  stets groBer war ais die der Proben aus II . An- 
griffsyerss. mit 1%'g- HjSO^, die 72 Stdn. lang foitgefiihrt wurden, ergaben das 
gleiche Besultat. (Mitt. Materialpriifungs-Amt Berlin-Dahlem 40. 65—71. 1922. 
Berlin-Dahlem, Materialpriifungs amt.) LtłDER.

W ilbert J. Huff, Kolloidale Losungen ais Schutzmittel gegen Korrosionen. 
Sauber gereinigte Stahlplattchen wurden in Ammoniumoleat bezw. W-Ól-Emulsion 
einerseita u. deat. W. andereraeits eingetaucht n. dann der Luft auagesetst u. 
hierauf die Wrkg. der Schutzmittel festgestellt. Ala bestea Verf. hat sich er- 
wieaen: B o rg fa l t ig e s  Waschen mit W., darnach s o f o r t ig e s  Beatreichen mit einer 
geeigneten Emulaion u. darauf Einrcibung mit Ol. (Chem. Metallurg. Engineering 
25. 865—66. 1921. Pittsburg, Bureau of Mines.) F r a n c k e n s t e i n .

Yiotor Tanier, Sclaigneaui, Belg., Metallurgiscker Regenerativ-Rohren- oder 
Muffelofen, dad. gek., daB ein Wechaelbetiieb zwisehen den beiden zu Seiten der 
mittleren Ofenąuerachse liegenden Gruppen von Arbeitsraumen, Luft- u. Gas- 
kanalen sowie Regeneratoren gefilhrt wird, u. daB die in Richtung der OfenlaBge- 
achae, an dereń beiden Seiten die Luft- u. Gasgeneratoren liegen, abwechselnd 
aufeinanderfolgenden Gas- u. Luftkanale zur Beflammung der Muffoln in einer 
mittleren, die Baumc fiir die Muffeln trennenden Langswand hochfiibren u. je  fiir 
sich mit einem beaonderen Regenerator yerbunden sind. — Der Ofen eignet aich 
fiir die Beflammung yon Muffeln, beaondera aolehen, w olcho zur Red. yon Zink- 
erzen gehraucht werden. (D. IŁ. P. 396897 KI. 40a yom 30/4. 1922, ausg. 1 1 /6. 
1924.) KtJHLlNG.

E rich  Yogt und Ludwig K irchhof, Berg.-Gladbach, Schmelzofen (Siemens- 
Martinofen) mit Kohlenstaubfewrung u. gleichbleibender Flammenrichtung, wobei 
die Abgaae mit Hilfe einea Kekupeiators zur Vorwarmung der Sekundarluft yer- 
wendet werden, dad. gek., daB 2 Staubyerbrennungskammern am einen Ende des 
Schmelaherdes einsnder gegeniiberliegcnd zu beiden Seiten des Herdes angeordnet 
sind u. daB der Abatich des Herde3 am gleichen Ende des Ofens zwisehen den 
beiden StaubyerbrennungEkammern liegt, wahrend die Aufgabe dea Schmelzgutes 
dem Abatich gegenuber am hinteren Ende dea Ofens zwisehen den Abzugen fiir 
die Abgaae erfolgt. — Im Gegensatz zu den bekannten Schmelzofen mit Kohlcn-
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staubfeuerung und gleicbbleiliender Flammenrichtung ist der Ofen gemSB vor- 
liegender Erfindung auch fur groBere Leistungen geeignet. (D. E . P. 396512 
KI. 18b vom 10/8. 1922, ausg. 3/6. 1924.) K O h lin g .

H erm ann Blome, GroBilsede, Herstellung von Icohlcnstoff- und siliciumarmem 
Ferrochrom durch oxydierende Behandlung des kohlenstoff- u. siliciumhaltigen Ferro- 
ehromś, 1. dad. gek., daB dic osydiereude Behandlung bei Ggw. eines im period. 
Syatem linka vom Cr stehenden Metalles geschieht. — 2. dad. gek., daB kohlen- 
atofthaltiges Ferrochrom mit einem Siliciumgełmlt nicht iiber 1% der osydierendea 
Behandlung nach Zusatz eines im period. System links vom Si stehenden Metalles 
unterworfen wird. — 3. dad. gek., daB kohlenstoffhaltiges Ferrochrom mit einem 
Gehalt iiber 1% Si der oxydiefenden Behandlung bei Ggw. eines im period. System 
zwischen Cr u. Si stehenden Metalles unterworfen wird. — Ein ais Zusatz geeig- 
netea Metali ist V. (D. E . P. 382 356 KI. 18 b vom 12/1.-1921, ausg. 16/1.1924.) KO.

A. M. Byers Company, Pittaburgh, V. St. A., Herstellung von Schujcipeisen aus 
granulicrtem Flufisisen. (Kurzes Eef. nach A. P. 1469373 vgl. C. 1924. I. 513),
I. dad. gek., daB die Granulierung des FluBeiaens in dem mit fl. Puddelschlacke
gefiillten Behalter selbst erfolgt. — 2. dad. gek., daB das FluBeisen in diinnem 
Strahl in die Schlackenpfanne geleitet wird. — 3. dad. gek., daB die am Boden 
der Schlackenpfanne sich ansammelnden Granalien nach AbgieBen der Schlacke 
in dem Behalter selbst zusammengepreBt werden. — 4. Yorr. zur Ausfiihrung des 
Verf. nach Anspruch 1—3, dad. gek., daB der Schlackenbehalter Bich nach oben 
hin Ycrjiingt. — Granulierung u. Mischung des geschmolzenen Stahls mit der 
Schlacke erfolgt in einem Arbeitsgange im Gegensatz zu dem bekannten Verf., bei
dem der fcrtig granulierte kalte Stahl mit Schlacke gemischt wird. (D. E . P.
396946 KI. 18 b vom 6/8. 1920, ausg. 16/6. 1924) K O h lin g .

George M. Sm ith und A lvin A. Claasaen, Chicago, Herstellung von Stahl. 
Eoatige Eisenabfalle u. Al werden gemischt u. die Mischung unter eolchen Be- 
diDgungen in einen Ofen eingefiihrt, daB keine Ek. eintritt, bevor die M. die Temp. 
erreicht hat, bei der die bekannte Thermitrk. zwischen dem FesO, u. dem Al ein- 
settt. (A. P. 1491929 vom 26/7. 1922, ausg. 29/4. 1924.) K O h lin g .

John A. B aum gardner, Detroit, Hartungsmittel fiir Eiscn und Stahl, be- 
etehend aus einer kohlenstoffhaltigen M. u. Calciumacetat. (A. P. 1492192 vom 
7/10. 1921, auag. 29/4. 1924.) K O h lin g .

Chemische F ab rik  Griesheim -Elektron, Frankfurt a/M. (Erfinder: Gustav 
Schreiber, Griesheim a/M.), Schute von geschmolaenem Magneiium und dessen Legie- 
rungen gegen Oxydation, dad. gek., daB die im Hauptpatent zur Verwendung ais 
Schlichte geschutzten Stofle auf die Oberfliiche des geschmolzenen Metalles ge- 
bracht oder ais DUmpfe darubergeleitet werden. — Geeignet sind besonders: 
Schwefel, Magnesium- oder Ammoniumojcalat, (NHJjCOs, Harnstoff u. dgl. (D. E . P. 
387979 KI. 31c vom 20/12. 1922, ausg. 7/1. 1924. Zus. zu D.R.P. 368 9 0 6 ; C. 1923.
II. 905.) K O h l in g .

Paul G. E h rh ard t, Frankfait a/M., Verbessermg der Platinmetalle, der Metalle 
der Ooldreihe und der Metalle der JEisenreihe, inBbesondere zur Erhohung der HaTte 
von Pt, Pd, Ir, Eh, Os, Eu, Au, Ag, Cu, Fe, Ni, Co u. Mn, dad. gek,, daB den 
Metallen Li in kleineren Mengen zugesetzt wird. — Die Platinmetalle, sowie Au, 
Ag u. Ca werden erheblich harter ais Stahl. Auch andere Eigenschaften dieser 
u. der Metalle der Eisenreihe werden yerbessert. (D. E . P. 396377 K I. 40 b vom 
22/9. 1922, ausg. 2/6. 1924.) K O h lin g .

W alther M athesins und H ans M athesina, Charlottenburg, Herstellung von 
Legierungcn aus Kupfer und Blei, 1. dad. g e k ., daB der Cu-Pb-Mischung bo v ie l 
Erdalkalimetalle zugesetzt werden, daB das Cu yollstandig in der Yerbindungsform 
Cu4Ca abgebunden is t. — 2. dad. g e k ., daB auch das Pb ganz oder teilw eiBe ia
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eine Verb. von der Formel PbsCa(Sr,Ba) iiberfUhrt wirdi — 3. gek. durch Zu- 
sammenschmelzen von Pb u. Cu u. Einfiihrung der entsprechenden Menge eines 
Erdalkalimetalla in die Schmelze. — Die Legierungen sind haltbar. Haltbaro 
Legierungen von Cu u. Pb konnten bisher nicht dargestellt werden, geschmolzenes 
Pb lost zwar einige % Ca, scheidet sie aber beim Erkalten wieder ab. (D. R. P. 
855336 K I. 40b vom 7/6. 1921, ausg. 3/1. 1924.) K t a i N G .

H enry C. K irk, Roland Park, und George H. Bum ler, Baltimore, Lcgierung, 
bestehend aua 70% Cu, 20% Ni u. 10% Fe. (A. P. 1491913 vom 23/5. 1919, 
ausg. 29/4. 1924.) KttHLlNG.

G eneral E lec tric  Co., Ltd., London, iibert. von: Patent-Treuhand-Ges. fiir 
E lektrisohe Gliihlampen, Berlin, Legierungen. ' Gepulyertes W wird mittela 
C-haltiger Gase oder fester Kohle in Wolframcarbid mit einem C-Gehalt yon 3 bis 
10% yerwandelt, das Carbid mit mehr ais 10% von Fe, Ni, Co oder mehreren 
dieser Metalle gemischt, zu Gegenstanden yon gewiinschter Form gepreBt u. inner- 
halb nicht oiydierender Gase oder nach Einbetten in Kohle oder Graphit gesintert. 
(E. P. 213524 vom 30/7. 1923, Auszug yeroff. 21/5. 1924. Prior. 29/3.1923,) Ktt.

General E lectric  Co., L td., London, tibert. yon: Patent-Treuhand-Ges. fiir 
E lektrisohe Gliihlampen, Berlin, Legierungen. Die Legierungen, welche zur 
Herat. yon Werkzeugen, Stempeln u. dgl. geeignet sind, enthalten 95,5—97% W 
u. 3—4,5% C, an Stelle yon W auch Mo oder Cr, an Stelle yon C auch B, Ti 
oder Si. Sie werden im Lichtbogen erschmolzen u. durch Abstellen des Licht- 
bogens oder EingieBen in Formen raaeh abgekiihlt, wodurch sie ein gleichmaBigea 
mikrokrystallin. Geftige erhalten. (E. P. 213214 yom 30/7. 1923, Auszug yeroff. 
14/5. 1924. Prior. yom 21/3. 1923.) K ttó lN G .

G. Stig  und E. Stig, Odda, Norwegen, Legierungen. Cr, Mn o. dgl. enthaltende 
Eisen- oder Stahllegierungen von niedrigem Gehalt an C u. Si werden erhalten, 
wenn in iiblicher Weise gewonnene Legierungen in der Bessemerbirne bo lange 
geblasen werden, bis die den gewunschten Grad iibereteigende Menge C yerbrannt 
ist; hierauf wird die M. gepul?crt, mit gepulvertcn Metalloxyden gemischt, brikettiert 
u. in geschmolzenes Eisen oder Stabl eingetragen, gegebenenfalls unter Zusatz yon 
Al oder weiteren Mengen yon Metallosyd. (E. P. 213568 yom 22/3.1924, Auszug 
ver5ff. 28/5. 1924. Prior. 27/3. 1923.) KtJHLlNG.

M etallbank nnd M etallnrgische Gesellsohaft, Frankfurt a/M., Anderung 
von physikalischen Eigenschaften von Metallen. Die Metalle werden z u n a e h st  in 
bekannter Weise in Einzelkrystalle yerwandelt, dann bei yerhaltnismaBig niederen 
Tempp. gestreckt u. die Temp. langsam, z. B. um 20° innerhalb yon 24 Stdn., auf 
eine hohere Rekrystallisationstemp. gebracht. Bei Al z. B. betragt die Anfangs- 
temp. 250—500°, die Endtemp. 600—650°, bei Sn die erstere 20—100°, die letstere 
200—230°. (E. P. 213575 vom 24/3. 1924, Auszug yeroff. 28/5.1924. Prior. 31/3.
1923.) KtfHLING.

Compagnie des Forges de C hatillon, Commentry & Neuyes-M aisons, 
Paris, Marten von Gegenstanden in einer iiber der krit. liegenden Temp., 1. dad. 
gek., daB das Harten durch mehrmaliges kurzes Eintauchen des zu behandelnden 
Gegenstandes in einem Bade yon begrenztem Umfange erfolgt. — 2. Yorr. zur An
wendung des Yerf. nach Anspruch 1 u. zum Harten yon Stangen groBer Lange in 
einem in Benkrechter Richtung beweglichcn oder festen, die Fl. enthaltenden Becken, 
dad. gek., daB die zu hiirtcnden Gegenstiinde auf Tragern ruhen, welche an einem 
beweglichcn oder festen Balken aufgehSngt sind u. die erhitzten Gegenstande in 
einer pasaenden Entfeniung yon dem Balken halten, wobei bai featstehendem 
Becken u. Balken der Spiegel der Fl. mehrere Małe durch geeignete Mitteł ge- 
hoben u. gesenkt wird. — Das Yerf. erleichtert das Erkennen dea Zeitpunktes, an
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dem eine beatimmte Hartewrkg. erzielt ist. (D. R. P. 396946 KI. 18c vom 1/12,
1921, auag. 16/6. 1924.) KtłHLiNG.

Nicolans Jffeurer, BeilhiTTempelhof, Verdichiwng des Gefilges von durch Ztr- 
ełaubung flilssigen oder durch Ntederschlag vcrdampften Metalles cntttandtnen Schichten,
1. dad. gek., daB die in den durch zerstaubtea, vergastes oder verapritztea Metali 
eizcugten Schichten en tstandeneD , nach dem Gefiigeinnern reichenden Poren mit 
aolchen Stoffen auagekleidet werden, welche entweder allgemein den meiaten chem. 
Einfliissen oder wenigstena solehen chem. Angriffen widoretehen, denen die Schichten 
spater auazuaetzen aind. — 2. dad. gek., daB wahrond oder nach Beendigung des 
M etallapritzprozeBSea die Poren der Arbeitsstueke durch Einspritzen, Einreiben, 
Eintreiben, Bepinaeln oder Eintauchen mit fl. oder breiartigen, die Fullmittel ent- 
haltenden oder sie bildenden Stoffen bearbeitet werden. — Ais Fullmittel konnen 
Zement, Gips, CaO, Lacke, Fettstoffe, bituminoae MM. usw. dienen. (D. R. P. 
396775 KI. 75 c vom 17/6. 1923, ausg. 10/6. 1924.) KtłHLiNG.

R obert H opfelt, Hamburg, Vtrschweificn von Aluminiumteilen, wobei die ent- 
atehenden Oiydhaute auf meeban. Wege zerrissen werden, dad. gek., daB die 
Wandungen dor zu verschweiBenden Stcllen auf Tempp. erhitzt werden, bei denen 
das Al weich zu werden beginnt, alao Tempp., die zwischen 250° u. dem F. des 
Al liegen, worauf Al oder ahnliche Bich legierende Metalle mittels des Metallspritz- 
verf. aufgescbleudert werden u. durch die Heftigkeit der auftreffenden Teilchen 
eine VorBchweiBung der von ihnen getroffenen Aluminiumflachen eintrilt. — Bei 
dickeren WerkstUcken findet mehrfach abwechselnd ein Erhitzen u. Aufschleudcrn 
statt. (D .R .P . 397242 KI. 49 f vom 29/10. 1922, ausg. 17/6. 1924.) KtłHLiNG.

F ritz  Stnmpf, Koln a . Bh., Lóten von Aluminium, 1. gek. durch eine Legie- 
rung von 4 Gewichteteilen reinem Zn u. einem Gewichtsteil reinem Al. — 2. gek. 
durch eine Legieiung yon 22 Teilen Zn, 3 Teilen Al, 0,2 Teilen Cu u. 2 Teilen 
Sn. — DieJLegierung von Zn, AJ, Cu u. Sn dient alB Yorlot, die von Zn u. Al a is 
Hauptlot. (D. R. P. 390886 K1.49f vom 23/11. 1921, ausg. 25/2.1924.) K O h l in g .

W olfgang G unther Melzer, Hordę i. Westf., Verbinden von Aluminium, dad. 
gek., daB zum kittmaBigen Verbinden zweier Aluminiumstueke entweder Essigsaure 
oderApfelsaure, Citronensaure, Salicylsaure, Benzoesaure getrennt zur Anwendung 
kommen, von welchen jede der angegebenen Sauren nieht nur Reduktionsmittel u. 
FluBmittel ist, sondern ala Bindemittel im Werkstiick erhalten bleibt. — Es ent- 
Bteben Aluminiumaalze der angewendeten Sauren, welche mit dem Metali eine Art 
Legierung bilden, die yerkittend wirkt. (D. R. P. 388573 KI. 49f vom 17/12. 1921, 
auag. 18/1. 1924.) KUh l in g .

Telephon- A ppara t-F ab rik  E. Zwietusoh & Co. G. m. b. H., Komm.-Ges., 
Charlottenburg, Lotmittel fiir mit Laćk iiberzogine Gegenstande, z. B. dfinne Drahte, 
gek. durch eine derartige Zua., daB der Lackiiberzug unter der Einw. der beim 
L o t y o r g a n g  erzeugten Warme teilweise aufgeloat wird u. selbst ais Lotmittel 
wirkt. — Z. B. wird dem ala FluBmittel yerwendeten Kolophonium Terpentinol bei- 
gemischt. (D. R. P. 397179 KI. 49 f vom 10/2. 1922, ausg. 14/6. 1924.) KtłHLiNG.

A. Desgraz, Clausthal, Entzinkung von zinlihaltigcn Matcrialien mit Htlfe von 
Reakłionsmitteln, dad. gek., daB den zu schmelzenden oder geschmolzenen Mate- 
rialien ala Reaktionsmittel aolcbe Zusatze gegeben werdeD, welche in der Hitze in 
die Entzinkung bewirkende Basen u. in die Lsg. des gebildeten ZnO ver- 
anlasaende Saure zerfallen, u. daB die entstandenep gasformigen, das gebildeto 
ZnO enthaltenden Prodd. abgekiihlt u. in geeignoter Weise behandelt werdeD, 
worauf das entstandene Zinksalz aua d e r Lag. im troekenen Zustand gewonnen u. 
auf ZnO weiter yerarbeitet wird. — Ala Zusatz ist bceondera Gips geeignet. 
(D. R. p . 396283 KI. 40 a vom 22/11. 1918, ausg. 30/5. 1924.) KtłHLiNG.
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R udolf Mades, Berlin-Schoneberg, Ecrstellung eines stop- und echlagfeeten 
JEmailleuberzuges auf Gegenstanden aus Metali, inabesondere aus GuBeiaen, Temper- 
guC, Schmiedeeisen, Stahl u, StahlguB, bei welchem zuerst eine Grundemailsehicht 
u. hernach auf diese eine Deckemailschicht aufgebrannt wird, gek. durch Auf- 
tragen einer eo stark verd. Aufschwemmung dea Grundemailpulvere, daB nach dem 
Aufbrennen das Grundemail einen auBerst feinen, dem unbewaffneten Auge un- 
sichtbaren tJberzug bildet. — Die Erzeugnisse konnen sehr erheblichen StoBen u. 
Sehlageu auagesetzt werden, ohne daB Abplatzungen erfolgen. (D. R. P. 396752 
KI. 48 c vom 29/12. 1922, ausg. 10/6. 1924.) K U h lin g .

Edmund Schróder, Berlin, i2maillierverfahren, 1. dad. gek., daB der den 
Emailtiberzug bildende GlasfluB mit einem U. Brennstoff zu einer im Farbzeratauber 
mittels DruekgaBes yerarbeitbaren M. yermahlen u. diese, unter Verbrennung des 
fl. BrennstofFeB im Treibgase des Zerstaubera, im sehmelufl. zerstaubtem Zustande 
auf die zu emaillierende Flacha geschleudcrt wird. — 2. dad. gek., daB der zu 
yerarbeitende FluB aus den in passendem Verhaltnis in waaserfreier Form ge- 
mischten Bohatoffen mit suspendierenden Kolloiden in der Brennstoffflamme ge- 
bildet wird. — Das Verf. erzielt gegeniiber den bekannten Verff. wesentliche Er- 
sparnisae an Brennstoff. (D. R. P. 397241 KI. 48 c vom 4/11. 1920, auag. 17/6.
1924.) K O h h n g .

IX. Organische Praparate.
G. W elssenberger, Uber die chcmischen Orundlagm des Kresolucrfahrens. 

Durch UnterB. der phyaikal. Eigenschaften yon Gemischer, die aus einem der drei 
iaomeren Kresole u. A., A. oder Aceton bestanden, wurde die B. yon Molekiilyerbb. 
bestiiiigt. Fiir die Prasis ergibt sich hieraus bezw. aus den ermittelten Dampf- 
druckkuryen, daB man die Absorption nicht hoher treiben darf, ala bis zu einem 
Yerhaltnia von 2 Mol. Kreaol: 1 Mol. A. (30°/o A*: 70% Krcaol) bezw. zu 1 Mol. A. 
oder Aceton (34% A ., 35% Aceton). o-Kresol erniedrigt den Dampfdruck am 
meiaten, iat also beates Absorptionsmittel fiir A. Ihm folgt die p- u. m-Yerb., 
welch letztere um 35% weniger kraftig iat. Bei Aceton betragt dieser Unterschied 
der Isomeren nur 10%, bei A. 1 %. (Kunatatoffe 14. 33—35.) Z a h n .

Frederick  B. La Eorge und Gerald H. M ains, Furfurol aus Maisspindeln. 
III. Einflufi von Katalysatoren auf die Furfurolausbeute bei dem Bampfdigations- 
prozefi. (II. vgl. Ind. and Engin. Chem. 15. 223; C. 1924. I. 1709.) Verss. ergaben, 
daB HCl, HjS04 u . HsP 0 4 erhohend auf die Furfurolausbeute wirken, wenn sie in 
solehen Mengen zugeaetzt waren, daB das Ausgangsmaterial dadurch neutraliaiert 
wurde. Starkere Zusatzs waren ohne Wrkg. Die Mineralaauren machen organ. 
Sauren, vor allem Ameisensaure frei, welche die Auabeute erhohen. Aus diesem 
Giunde ergab auch der direkte Zusatz von Ameisensaure die hochste Auabeute. 
Ahnlich wirkte SOa, wodurch der Nachweia erbracht wurdo, daB die Ausbeute 
durch reduzierende Substanzcn bedingt iat. Vom Kostenatandpunkt auB eignen 
sich ala Katalysatoren am beBten H ,S04 u. SOa, die Ausbeuten konnten darch aie 
auf 9% gesteigert werden. (Ind. and Engin. Chem. 15. 1057—60. 1923. Washing
ton [D. C,].) G e im m e .

Chemische F ab rik  yon Heyden Akt.-Ges. und H ans Schmidt, Eadebeul b. 
Dreaden, Darstellung ton Mor,oarylantimonverbindungen, dad. gek., daB man Di- 
arylatibinosyde oder dereń Dcriyy. in sauren Medien, wie Eg. oder HCOaH oder 
alkoh. HCl, stehen laBt oder erwarmt (hierzu vgl. auch S c h m id t ,  LIEBIG3 Ann. 
429. 123; C. 1923. III. 37). (D. R. P. 397458 KI. 12o yom 26/11.1921, au3g. 21/6.
1924.) SCHOTTLANDER.
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Chemisohe F ab rik  von Heyden Akt.-Ges., Radebeul b. Dresden, Htrsłellung 
von sekundaren und tertićiren aromatischen Ardimonvcrbindungen, dad. gek,, daB 
man zur Herst. von Diarylstibiuoxydon die Monoarylstibinoxyde u. zur Herst. von 
Triarylstibinen die Diarylstibinoxydc auf geeignete Tempp. erhitzt. — Mau erhitzt 
z. B. Phenylatibinoxyd mehrere Stdu, im CO,-Strom auf 100°. Das von fl. Di- 
plienylsłibinoxyd durchtriinkte Sb,08 wird mit h. A. extrahiert. Beim Erkalten 
der alkoh. Lsg. krystallisiert dag Diphenylstibinoxyd, [(C6H6),Sb]aO, P. 78—80°, aus. 
Erhitzt man dieses im CO,-Strom auf 180—200° u. extrahiert mit A., so geht es in 
Triphenyltłibin, (CgHjIjSb, aua A. Krystalle, F . 53°, iiber (hierzu vgl. auch Sc h m id t , 
L iebigb Ann. 429. 123; O. 1923. III. 37). (D. E . P. 339151 KI. 12 o vom 25/1. 
1920, auag. 26/1. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

Chemlsche P ab rłk  von Heyden Akt.-Ges. und Hans Schmidt, Radebeul- 
Drcaden, Darsłellung von Diarylantimonverbindungen, dad. gek., daB man auf Tri- 
arylatibine Peroxydo einwirken laBt, bei Ggw. von mindestens soviel Alkali, daB 
ea zur Lsg. der gebildeten Diarylstibinsaure auBreichend iat, gegebenenfalls unter
Zufuhr von Warme. — Wahrend bei Abweaenheit yon Alkali die Oxydation der
Triarylatibine ohne AbBpaltung yon Aryl zu Triarylstibinsauren R,Sb(OH), fiihrt, 
yerlauft sie bei Ggw. ausreichender Mengen Alkali nach der Gleichung:

EsSb +  HsO 4* O == E,SbO;OH) +  R-H
unter B. von Diarylstibinaauren. Z. B. wird das nach dem Verf. des D. E. P. 
3S9151 (yorat. Eef.) erhiiltliche s, p-Triacetylaminotriphenylstibin in CHsOH u. yerd. 
NaOH mit 3°/0ig. H ,0 , oder mit N a,0, bis zur Lag. geriihrt. Beim Einleiten yon 
CO, fallt die sich bei ca. 250° unter Braunfarbung zera., mit dem durch Oxydation 
von s. Diacetylaminodiphenylatibin erhaltlichen Prod. ident. 8. p-Diacetylamino- 
diphenylstibinsaure aua. — Analog erhalt man durch Oxydation yon in Aceton gel. 
Triphenylstibin mit einer h. Mischung von W., yerd. NaOH u. 3%'g- H,Oa die 
Diphenyhtibinsaurc- Zur Eeinigung wird dieae aus verd. HCI krystallisiert, wobei 
sio in Diphenyhłibinsdurechlorid, aus Bzl. Krystalle, F. gegen 175°, iibergeht, das 
in bskannter Weise in DiphenylBtibinaaure zuriiekyerwandelt werden kann (hierzu 
vgl. auch S c h m id t , L ie b ig s  Ann. 429. 123; C. 1923. III. 37). (D. E . P. 394795 
KI. 12 o yom 23/11. 1921, ausg. 9/5. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

Chemlsche F ab rik  von Heyden Akt.-Ges, Eadebeul b. Dresden, und Hans 
Schmidt, OberloBnitz b. Dresden, Herstellmg von Komplcxverbtndungen aromatischcr 
Stibinsauren, dad. gek., daB man die Stibinsauren ais aolcho oder in Form ihrer 
Sshe mit Salzen, Hydroxyden oder Oxyden yon Metallen zur Umaetzung briogt, 
unter AusBchluB der gegenseitigen Einw. yon phenylatibinsaurem NH4 u. Cu-Salzen.
— Beispiele sind angegeben fiir die Horst, der Ag-Komplexverb. von p-Acetylamino- 
phenyltUbinsaure durch Umsetzung yon p-acetylaminophenylstibinsaarem Na u. 
AgNO„ bezw. durch Einw. von feuchtem Ag,O auf die freie Saure; 11. in yerd. 
NaOH, die yerd. Lsg. gibt mit NaCl keinen Nd. von AgCl, mit (NH4)sS schwarzea 
Ag,S, — der Hg-Kompltxvcrb. yon p-Acdylaminophenylstibinsćiure aus dem Na-Salz 
der Saure u. HgC),; das Na-Salz der Hg-Komplexyerb. ist ein in W. mit nahezu 
neutraler Rk. 1. Pulyer, — der Sb-Komplexverb. von ji-Acetylaminophenyhtibinsaure, 
aus dem Na-Salz der Saure u. SbC!„; U. in NaOH unter B. dea entaprechenden 1. 
Na-Salzes, — der Cu-Komplexuerb. yon p-Acełulaminophenylstibinsaure aus dem Na- 
Salz der Saure u. CuS04; in yerd. Alkalien 11. Pulyer, in der alkal. Lsg. laBt sich 
das Cu mit wenig (NH4),S nachweisen, — der F<.n-Komplexverb. yon Phenylstibin- 
tdure aus dem Na-Salz der Saure u. FeS041 in sehr yerd. NaOH 11. Pulyer, Fe-Rk. 
entateht erat nach Zuga beyon (NH4),S zu der alkal. Lsg., — aowie der Ag-Komplex- 
verb. yon p-Benzohulfonamidophenylsłtbinsaure aus dem Na-Salz der Saure u. 
AgNOs; das Na-Salz der Ag-Komplexrerb. iat in W. 11. Die Prodd. finden



760 H,x. Or g a n is c h e  P r a p a r a t e . 1924. II.

therapeut. Yerwendung. (D. 31. P. 396864 KI. 12o yom 27/7. 1920, ausg. 10/6.

Chomische F ab rik  von Heyden Akt.-Ges., Radebeul b. Dreaden, Herstellung 
von organischen Arsen-Antimonoerbindungen, dad. gek., daB man aromat, primiire 
Arsine auf solche primaren aromat. Stibinoiyde, welche Substituenten, die nach 
bekannten chcmotherapeut. Erfahrungen die Heilwrkg. begiinstigen, wie die NH,- 
Gruppe im Kern haben, u. dereń Deriw. in der Weiae einwirken lafit, daB man 
die beiden Komponenten in ihren was. sauren Lsgg., gegebenenfalla unter Zusatz 
von Alkoholen, zuBammenbringt u. nach yollendeter Umsetzung gegebenenfalla 
durch geeignete Fallmittel die gebildeten Prodd. auafallt. — Beiapiele sind an- 
gegeben fiir die Herst. yon 4-Oxy-3,3’-diaminoarseno$tibiobenzol (I.) aua m-Amino- 
p-oxyphenylarsin u. m-Aminophenylatibinoxyd, braunea, in W. unl., in NaOH mit 
braunroter Farbę 1. Pulyer; NH4C1 bewirkt Wiederausfallung, Oxydationsmittel 
fiihren, zu der alkal. Lag. hinzugefiigt, zur Spaltung dea Mol., schon Luft hat die- 
selbe Wrkg. HC1 16st die in W. oder A. suspendierte Verb. ebenfalls, durch 
fiberachiissige Saure oder ein Fallmittel -wird ein Chlorhydrat ausgefallt, — von

hydrat orangegelbcs, in W. u. CH„OH 1., in A. unl., yerhaltniamaBig luftbeetandigea 
Pulyer, — sowie von 4-Oxy-4'-acetylamino-3-aminoarseno/itibiobeneol (II.) aua dem 
Aminoosyphenylarain u. p-Acetylaminophenylatibinoiyd, braunea Pulyer, 11. in yerd. 
NaOH, nach Befeuchten mit CHsOH in yerd. HC1 1. As u. Sb laaaen sich nach 
dem Zerstoren der organ. Yerb. durch Schmelzen mit Na,C09 u. NaN09 leicht mit
H,S nachweiaen. Die gegenuber Trypanosomen- u. Spirochiitenerkrankungen Heil-
wrkgg. aufweisenden Prodd. finden therapeut. Verwendung. (D. R. P. 396697 
KI. 12 o yom 1/10. 1913, ausg. 10/6. 1924.) Schottlandeb.

Chemische F ab rik  von H eyden Akt.-Ges., Radebeul b. Dresden, Herstellung 
von organischen Arsen-Antimonverlindungen, darin bestehend, daB man in weiterer 
AuBbildung des D. R .P. 396697 dreiwertige anorgan. Sb-Verbb. mit aromat, 
primaren Arsinen in alkal. Lsg. umsetzt. — Z. B. gibt eine alkal. Lsg. von
3-Amino-4-oxybenzolarsin nach Zugabe einer mit NaOH alkal. gemachten was. Lag. 
yon K-Antimonyltartrat eine As-Sb-Verb., dunkelbraunes, in yerd. HC1 oder NaOH
I. Pulyer. Schiittelt man die Lsg. in HC1 mit Salicylaldehyd, so erhiilt man einen
Nd. der N-Oxybenzylidenverb. — Durch Einw. einer aua SbCla unter Zugabe von 
Glycerin hergestellten alkal. Sb-Lag. auf eine Lsg. von p-Oxyphenylarsin in NaOH 
erha.lt man eine dunkelbraune, in yerd. Alkalien 11., in yerd. HCl unl. Arseno- 
stibiovcrb. (D. R. P. 397 275 KI. 12 o vom 3/2. 1916, ausg. 20/6.1924. Zus. zu
D. B.P. 396 697; vorst Ref.) SC H O TTLA N D ER.

Chemische F ab rik  von Heyden Akt.-Ges. und Hans Schm idt, Radebeul- 
Drcaden, Darstellung von Diarylantimonverbindungen, dad. gek., daB man Triaryl- 
stibine in geeigneten Losungsmm. mit Halogenwasserstoffaauren, mit oder ohne 
Zufuhr von Warme, bebandelt. — Z. B. wird Triacetylaminotriphenylstibin in 
wenig CHsOH suspendiert unter Kiihlung in alkoh. HCl gel. Nach 1 • std. Stehen 
krystalliaiert Diacetylaminodiphenylstibinchlorilr, das durch Alkalien in Diacetyl- 
aminodiphenylstibinoxyd, F. 130°, iibergefuhrt werden kann. Aus der sslzsauren 
alkoh. Mutterlauge kann nach Obersattigen mit Alkali u. Estraktion mit A. Acct-

1924.) SCHOTTLANDEB.
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anilid abgeschieden werden. Die Kk. yerlauft demnach im Sinne der Gleichung: 
CH5.CO-NH.OaHł)aSb +  HC1 =  (CHłCO.NH.CeHł)>SbCl +  CH8CO.NH-C6e 6. — 
Analog erhalt man aus dem p-Triacetylaminotriphenylstibin in Eg. gel. mit HBr,
D. 1,49, das p-DiacetylaminodiphcnyhtibinbromUrbromhydrat, daa durch Einw. yon 
Alkali ebenfalls in Diacetylaminodiphenylstibinoxyd ubergefiihrt wird. — Beim Er
hitzen einer Lsg. von Triphenylstibin in CH,OH u. gesatt. alkoh. HC1 unter Riick- 
fltifi im COs-Strom wahrend 1  Stde. u. EingiefJen des erkalteten Reaktionsprod. in 
uberBchuesige verd. NaOH erhiilt man eine milchige Ausscheidung, die mit A. 
eitrahiert wird. Nach Dest. des A. aus der Lsg. hinterbleibt ein Ol, das, aua A. 
umkryBtallisiert, reines Diphenylstibinoxyd, F. 78—80°, liefert (hierzu ygl. auch 
Sc h m id t , L ie r ig s  Ann. 4 2 9 . 123; O. 1923 . IH. 37). (D .B. P. 3 9 7 0 7 9  KI. 12o 
yom 23/11. 1921, ausg. 16/6. 1924.) S c h o t t l a n d e e .

Chemische F ab rlk  von H eyden Akt.-Ges, Badebeul b. Dresden, Darstellmg 
ton Aricn-Antimon-Verbindungen, 1. dad. gek., daB man Phenylarsinsaurestibin- 
sauren, C6H4(AsO,Ha)*(SbO,H,), u. dereń Substitutionsprodd. mit reduzierenden 
Mitteln behandelt. — 2. dad. gek,, daB man durch gelindere Bed. der Arylarsin- 
Baurestibinaauren etwa erhaltene Zwischenatufen weiter reduziert. — Z. B. gibt die 
i-0xy-3 -stibinsaurebenzol-l-areinsćiure, C„HS•(OH)4*(SbO,H,)8• (AbOsH,)1, erhaltlich 
durch Diazotieren von 4-Oxy-3-aminobenzol-l-arsins&ure u. Umsetzung der Diazo- 
verb. mit K-Antimonyltartrat in alkal. Lsg., bei der Bed. in konz. salzsaurer Lsg. 
mit SnCl, u. HC1 unter Zusatz von Spuren J  ein orangegefarbtes, in NaOH 11. 
Beduktionsprod. (das entaprechende Oxybenzolstibinarsin? Der Beferent). — Benzol- 
l-aramaaure-4-stibinsaure geht bei der Bed. mit SO, u. etwas J  in methylalkoh.- 
Balzaaurer Lag. in Benzol-l-arsenoxyd-4-etibinoxyd, farbloses, in NaOH 1., in NH„ 
unl. Pulyer uber. Reduziert man bei Abwesenheit von J, so laBt sich ein Zwischen- 
prod. abscheiden. — Beim Behandeln des Benzol-l-araenoxyd-4-stibinoxyda in Eg. 
HCl-Lsg. m itH sPO, u. Spuren J  tritt weitere Bed. zu einem blapgelben, in CH,OH 
L, in NaOH unl. Prod. ein, daa nach Zusatz yon H ,0 , zu einer Suspenaion yon NaOH 
in diesem gel. wird. — BenzolBtibinaaurearainaaure gibt bei der Einw. yon Na,S,04 
in alkal. Lsg. ein dmTcelbraunes, in den iiblichen Losungsmm. unl. Beduktionsprod. 
Durch Zugabe yon H ,0 , zu der alkal. Suspension tritt Entfarbung u.^Lsg. der 
Verb. ein. Die am gleichen Benzolkern reduzierte As- u. Sb-Resta enthaltenden 
Prodd. finden therapeut. Verwendung. (B. R . P. 3 9 7 1 5 1  BU. 12 o yom 30/8. 1916, 
ausg. 14/6. 1924.) S c h o t t l a n d e e .

Bernhard DIrks, Halle a. S., Darstellung von d-Acetylaminocumaranon, darin 
bestehend, daB man l-Oiy-4-aeetylamino-2-acetylbenzol in essigsaurer Lsg. mit

KMn04 in der Kalte behandelt. — Das 4-Acctyl- 
aminocumaranon yon nebenstehender Zus., aus 
CHaCO,H gelbe Krystalle, F. 240-246° unter Zers., 
ist fast unl. in allen organ. Losungsmm. u. W., 1. 
in Eg. u. konz. CHBCO,H, unl. in Sauren, 1. in 

Alkalien, gibt mit FeCls oder mit Miliona Reagens keine Phenolrk. Es ist nahezu 
geschmacklos u. wirkt Temp. senkend u. findet bei Gelenkrheumatismus u. anderen 
leichteren Infektionskrankheiten therapeut. Verwendung. (D. R. P. 3 9 4 8 5 0  KI. 12 o 
vom 16/6. 1921, auag. 13/5. 1924.) S c h o t t l a n d e e .

Jaeob KeBler, Elberfeld, Darstellung eines fliiisigen Deruates des 1-Phenyl- 
2,3-dimethyl-B-pyrazolons, dad. gek., daB man Phenylurethan CeH6NH-CO,C,H5 mit
l-Phenyl-2,3-dimethyl-5-pyrazolon im Yerhaltnis yon 2 : 1  Mol. zusammenschm. oder 
Lsgg. entaprechender Mengen der beiden Komponenten in organ. Losungsmm. yer- 
dunstet. — Man erhalt z. B. beim Verdunstenlassen alkoh. LBgg. der Komponenten 
ein farbloses, stark lichtbrechendes, dickfl., fast geruchloses, selbst bei mehrtagigem 
Stehen in einer Kaltemischung nicht fest werdendes in den gebrauchlichen organ.
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Losungsmm. sil., in W. unl. Ol, das sich bei der Deat. zera. Das Prod. findet bei 
rbeumat. Erkrankungen u. Neuralgien in Form von percutanen Einreibungen 
therapeut. Yerwendung. (D. E . P. 389 880 KI. 12p vom 7/5. 1922, ausg. 9/2.
1924.) SCHOTTLANDER.

E. M erck, Chemischo F ab rlk  (Erfinder: Otto W olfes u. H orst Maeder), 
Darmstadt, Darstellung von d,ip- und l,ip-Cocain, dad. gek,, daB man den rac. 
Ecgoninester (dl-^-Ecgoninester) nach den iibliehen Methoden in seine opt.-akt. 
Komponenten zerlegt u. diese mit benzoylierenden Mitteln behandelt. — (Hierzu 
ygl. auch W il l s t a t t e r , W o l f e s  u. Ma e d e b , L tebigs Ann. 434. 111; C. 1924.
I. 2144.) (D. E . P. 389 359 KI. 12 p yom 18/1.1923, ausg. 30/1. 1924. E. P. 210050 
vom 29/11. 1923, ausg. 12/3. 1924. D. Prior. 17/1. 1923.) S c h o t t l a n d e r ,

J. I). E ied e l Aktlengeaellflchaft, Berlin-Britz, Darstellung von Hydrolecithin,
1. darin bestehend, daB mon Lsgg. dea Lecithins in wasserfreien, organ. Losungsmm., 
mit Ausnahmo von Alkoholen, in Ggw. yon Metallen der Fe-Gruppe oder dereń 
durch H, reduzierbaren Yerbb. ala Katalysatoren mit H, oder diesen entbaltenden 
Gasgemiscben bei erhohter Temp. behandelt. — 2. dad. gek,, daB man die Hydrierung 
des LecithinB mit H, in Ggw. von Metallen der Fe-Gruppa oder dereń durch B, 
reduzierbaren Verbb. ais Katalyaatoren in alkob. Lsg. bei Tempp. zwischen 80 u. 
150° durchfiihrt, wobei man zweckmiiBig, sobald dia H3-Aufnahme aussetit oder 
naehlaBt, dio Hydrierung untorbricht u. mit neuem Katalysator wiederholt. — 
Arbeitet man in yollig von W. u. A. freien MedieD, z. B. in Bzl.- oder Toluollsg, 
so liiBt sich die Hydrierung des Lecithins in Ggw. von Katalysatoren, wie Fe, Ni 
oder Co oder dereń mit H2 reduzierbaren Verbb., auch bei erhohter Temp. durch- 

'ftihren, ohne daB eine Zera. des Lecithins eintritt. Z. B. wird Lecitbin aus Fisch- 
rogen in Hexabydrobenzol gel. mit Ni-Katalyaator yereetst u. wahrend 5 Stdn. mit
H, bei 80—100° behandelt. Das mit Aceton gefallte Kohprod. wird aus A. um- 
krystallisiert u. ist ident. mit dem nach D. R. P. 256 998 (C. 1913. I. 1155) erhalt- 
lichen Hydrolecithin mit 3,86 % P. — Dio Hydrierung laBt sich jodoch auch in 
alkoh. Lsg. techn. durehfuhren, wenn man bei moglichst niedriger Temp. redusiert, 
die Hydrierung bei deutlichem Naehlaasen der H,-Aufnahme sofort nnterbricht u. 
nach Zugabe yon frischem Katalysator wiederholt. Geeignete Losungsmm. Bind 
z. B. A., Isopropyl- u. Atnylalkohol. Tempp. uber 150° Bind bei der Hydrierung 
zu yermeiden, da Bonat Zeraa. des Lecithins eintreten. Ein Beispiel fiir die Hydrierung 
von in Atnylalkohol gel. Lecithin in Ggw. yon Ni-Katslysator bei 115° ist angegeben. 
(D. E. P. 389 298 KI. 1 2 q yom 18/5. 1920, ausg. 29/1. 1924 u. D. E. P. 389299 
[Zus.-Pai.] KI. 12q yom 27/8. 1922, ausg. 29/1. 1924.) SCHOTTLANDER.

F arbw erke  vorm. M eister Luciua & Briining (Erfinder: K arl Daimler), 
Hocbst a. M.„ Herstellung von sćhioefelhaltigen Kondensationsprodukten aus aroma- 
tischen Oxyverbindungen, darin bestehend, daB man Schwefelbalogeniir auf Phenoł- 
hydroxy]grappen enthaltende aromat. Yerbb. in Ggw. von W., was. Alkalien oder 
wsa. Sauren, zweckmiiBig bei niedriger Temp. einwirken laBt. — Das Arbeiten in 
Ggw. yon W. bietet den Yorteil, daB die freiwerdende HC1 in W. oder in der 
Lauge gel. bleibt u. keine zum Schaumen fiihrende Gasentwicklung stattfindst. 
Ferner laBsen sich aueh hoher oder unter Zers. sehm., iu indifferenten Losungamm. 
unl. Phenolhydroiylgruppen enthaltende Yerbb., nach Auflosen in W. oder NaOH, 
der Einw. yon SjCl, unterwerfen. Beispiele sind angegeben fiir die Herat. S-haltiger 
Kondensationsprodd. aua ĄCI, u. Phenol, techn. Eresol, EohJcresolsulfosdure u. dem 
aus techn. Kresol u. Paraldehyd in Ggw. von wenig HC1 erhaltlichen Harz. Dia 
entstandenen sauren Yerbb. haben samtlich Harzcharakter, aind in organ. Losungsmm. 
meist nur teilweise 1., die SOaII-Gruppen im Mol. enthaltenden ganz unl. in diesen, 
dagegen die geschwefelten Sulfoaauren in W., alle Prodd. in NaOH U. Der F. der 
Harze schwankt nach dem S-Gehalt ganz betrachtlich, die Sulfoaauren echmeken
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uberhaupt nicht. Die Prodd. dienen zum Gerben, ais Tanninersatg, ala Schaum- 
mittel, sowie zur BeMmpfung von PilekranTcheiten (in Form der Ca- u. anderer 
Salze). (D. B. P. 389360 KI. 12q yom 4/10. 1921, auag. 30/1. 1924.) S c h o t t ł .

X. Farb en; Farberei, Druckerei.
W. A. Davis, Einige Blatter aus der Geschićhte des Indigos. Kurze Besprechung 

der Entw. der techn. Darst. dea Jciinstlichen Indigo in Deutschland, sowie der Ge- 
winnung dea naiiirlićhen Indigo u. der Art seineB V. in der Pflanze. (Chemiatry 
and Ind. 43. 266—68. 3 0 3 - 0 7 .)  KOh l e .

Gerh. Bogner, Las FSrdern und Ttoćknen der rohen Erdfarben. Die Be- 
nutzung der Elektrizitat beim Fordem, das Trocknen auf dem Trockenfeld, auf 
Geriisten u. Trockenboden iat beschrieben. (Farba u. Laek 1924. 194.) StlYERN.

W. Kind, Die Ausfuhrung von Bleichversućhen. II. (Ygl. Melliands Tex- 
tilber. 5. 117; C. 1924. I. 1713). Vf. beanstandet die Bleichyeraa. R i b t e n p a r t s  
mit Na,03, da die Versuchsbedingungen nicht den techn. Arbeitaweiscn ent- 
aprechen u. insbesondere ganz ungewohnliehe Mengenyerhiiltnisse Chemikalien: 
Bleichgut argewendet wurden. Die Bleichmittelmenge soli nicht wesentlich 
groBer Bein, ais zur Zerstorucg der oxydablen farbigen Fremdfaaerstoffe notig 
iat. — Vf. fiihrt Bleichuerss. mit KMnOt mit yerschiedenen Baumioollarten, 
Flaehs, L tintn  u. Hauswasćhe unter Verwendung yon FlottenlSngen 1 :6  bis 1:20 
aus. Er beobachtet Temperatursteigerungen, die bei dem an oxydab!en Frerndstoffen 
reichen Flachsabfall besonders stark sind. Vf. unteraucht den Verbrauch an KMnO< 
in Flolten neutraler, alkal. wie saurer Rk,, wobei sich zeigt, daB alkal. wie saure 
Flottcn einen hoheren KMn04-Verbrauch aufweiaen ais neutrale. Die Festigkeit der 
Faser nimmt bei steigender FlotteDlange wie bei steigender KMn04-Konz. ab, be- 
sonders wenn durch Temperaturerhohung, oder durch Anderung der neutralen Rk. 
die Bleicbgeschwindigkeit erhoht wird. AuBerdem wirken die Mn02-Abacheidungen 
katalyt. u. fordem den Faserangriff. (Seifensieder-Ztg. 51. 309—11.) K. L i n d n e r .

Hugo Kauffm ann, BleicMaugen m d  Bleidwerlauf. 1. Mitteilung. In den 
Bleichlaugen ist in saurer u. alkal. Fl. die freie HOCi die wirksame Subatanz. 
Die Natronbleichlaugen befolgen in yerBchiedenen Konz.-Bereichen u. bei yer- 
schiedenen Tempp. die Bcziehung l/a: — l/a;0 =  Kr t [x —  Gehalt an Hypochlorit;

=  aufanglicher Gehalt; r  =  Buckgangsrate]. Eine Bleichlauge h a l  in gealtertcm 
Zuatand, wenn keine COs hinzntritt, dieselbe Kiickgangskonstante wie in frischem. 
Steigerung der Temp. beachleunigt die Selbstzera. Die Yerss. ergeben die groBe 
Beatandigkeit der GrieBheimer Natronbleichlaugen. Da r  =  l'r x  t, kennzeichnet 
nicht die Buckgangsrate, sondern die  B uckgangB konstan te  eine Bleichlauge. Diese 
ist umgekehrt proportional der [OH']. Dureh Ncutralsalze wird der Riickgaug der 
Laugen befordert; es ist anzunehmen, daB das Natriumhypochlorit selbst Neutral- 
Balzwrkg. aueubt. Die Selbstsers. erscheint ais H-Ionen-Katalyse; d ie  B u ek g an g s- 
konatante ist der H-Ionen-Aktivitfit direkt proportional. NaCl hat ais Neutralsals 
eine yergroBernde Einw. auf die H-Ionen-Aktlvitat der alkal. Fl. (Ztachr. f. angew. 
Ch. 37. 364—68. Beutlingen-Stuttgart.) J u n g .

Hans Wolff, Zur Beurteilung von Farbfilmtn. UnterBS. yon Anstrichen mit 
Lithopone ergaben nur eine minimale B. von ZnS04. Zusatz yon ZnS04 zur Farbę 
ging in W. nur zum geringen Teil in Lsg. Die Zerstorung yon Lithoponeanatrichen 
kann nicht auf die B. yon ZnS04 zuruckgefiihrt werden. (Ztschr. f. angew. Ch. 
37. 333. Berlin.) J u n g .

L. Gutersohn, Worauf beruht der Schute der Anstrichfarben? Die Pb-Farben 
werden besprochen. Der Wert einer Farbę kann allein an den gebildeten wasser- 
unl. Seifen gemessen werden. Der groBte Teil der Pb-Farben wird beim Trocknen 
nicht yerandert u. dient nur ais Fiillmittel. Er kann aber ais Abdeckmittel nicht
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durch andere Stoffe ersetst werden. Falach ist es, Farbachicht auf Farbachicht zu 
lagern. Die erate Farbbaut enthalt groBo Mengen unveranderter Farbę. Dnrch 
einfachen Leinolanstrich, gegebenenfalls unter Zusatz geringer Menge Farbę und 
Loaungsui. kann man die Farbę lockern u. von der ungebundenen einen weiteren Teil 
veraeifen. Je feiner die Disperaitat der Seifen ist, um so feBter iat dio Farbhaut. 
Wird aus der Farbę das gebundeno Metali abgeachieden, so k a n n  das nur in mo- 
larer Verteilung geachehen, in einer durch Zerlegen des Pb,0  gewonnenen metali. 
Farbę ist die Menge des molaren Pb mindestens 6-mal so groB ala beim Freiwerden 
des Metalls in einem Suboxydanstrich. Dieae feine Dispersion fiillt nicht allein
die Poren der Farbhaut, Bondem  auch dea Fe aus u. stellt nicht nur ein Gleich-
gewicht mit dem Fe her, sondern regelt auch Ausdehnung u . Zusam m enziehuD g 
der Farbhaut. (Chem.-Ztg. 48. 317—19. Berlin.) StłYEBN.

K. W iirth, Die Priifung der Zahfluisiglceit der Amtrichfarlen. Daa Ablaufen- 
lassen an einer schrag geatellten Spiegelglasplatte, die Ermittlung der Zeit, in 
welcher ein Sinkkorper durch die Farbę fiillt oder aus ihr herauBgezogen werden 
kann, u. die' Ermittlung des Gewichtes, welchea notig ist, um ein Metallstttck, das 
die Oberflache der Farbę eben berilhrt, abzureiBen, wird beacbrieben. (Farben-Ztg. 
29. 1262—63.) _________ SO yebn .

Farbw erke vorm. M eister Luolns & Briining (Erfinder: K a rl Daimler), 
Hochst a. M., Herstellung nicht farbender, sćhicefelhdltiger Kondensationsprodukie 
der aromatiichen Beihe, dad. gek., daB man die durch Einw. von Halogeniden des S 
auf Phenole oder in der Schwefelschmelze von Phenolen erhaltlichen hochmolekularen, 
S-haltigen Prodd. mit Boviel eines Oxydations- oder eines Reduktionsmittela be- 
handelt, daB sie die farbenden, nicht aber die subatantiyen u. beizenartigen Eigen- 
schaften yerlieren. — Die oxydative Reinigung erfolgt z. B. durch Einw. von H,0, 
auf die alkal. Lsg. der S-haltigen Phenole, die Eed. durch Behandeln der alkal. 
Lsgg. mit Na,Sa0 4 oder Sulfosylaten. Beispiele sind angegeben fur die Oiydation 
des ELarzea aua Phenol u. mit H ,0 „  — sowie fiir die Bed. des Harzes aus
techn. Krtsol u. StGlt mit formaldehydsulfoiylsaurem Na. Man kann auch das 
S,Cls-Harz oder das Schwefelungsprod., z. B. das aus p-Chlorphenol, S, NatS  u. W. 
bei langerem Erhitzen erhaltliche, durch HC1 abgeschiedene Reaktionsprod., mit der 
berechneten Menge NaOH u. der zur Eizielung nicht mehr gelb gefarbter Lsgg. 
eben auareichenden Menge Sulfoiylat zu einem festen, in W. 1., nicht anfarbenden 
Na-Salz yerschmelzen. Wahrend Testilfasern, w ie  Wolle, Seide, Baumwolle bezw. 
Papier oder Baryt von den nicht gereinigten Prodd. beim Einlegen, Klotzen oder 
Kochen trilbgelb angefarbt werden u. es auch beim nacbiolgenden Waschen bleiben, 
werden dieBelben Stoffe von den Lagg. der mit Oxydations- oder Beduktionsmm. 
behandelten Kondensationsprodd. nicht angefarbt. Lediglich der farbloBe Haupt* 
beBtandteil sitzt auf dem Substrat waschecht fest u. bildet mit bas. Farbatoffen 
ebenso klare Laeke wie Tanninbrechweinstein von unverandertem Farbton u. hóherer 
Lichtechtheit. (D. E . P. 3 8 8 1 8 6  KI. 12 q vom 3/5. 1921, auag. 10/1.1924.) S c h o t t l .

XTT. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
Sam. S. Piokles, Die Koniistenz von Gummi und Gummimisćhungen. Yf. will 

unter Konsistenz nicht nur den physikal. Zustand yerstanden wissen, sondern vor 
allem verbindet er damit den Begriff der Struktur. Bei Kobgummi ist von Interesse 
die Hartę, die von der Vorbehandlung deaaelben abhangig zu sein scheint. Bei 
Erwarmen u. Abkuhlen audert sich die D., zwischen 30 u. 35° scheint eine be- 
sonders krit. Temp. in der Hinsicht zu sein. Bei yulkanisierten Miachungen haben 
die verachiedenen Fullmittel einen groBen EinflaB auf die Konsistenz der Miachungen. 
Gleiche Wrkg. zeigen die organ. Beschleuniger. Yf. spricht dann weiter uber die
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Hartemeasungen in Yulkacisaten, iiber die Ein w. der Weichmachungsmittel, sehr 
ausflibrlich iiber Kalanderkorn, weiter iiber dio Arbeit yon V o g t  u. E vans, betr. 
das Poissonsche Geaetz (Ind. and Engśn. Chem. 15. 1015; C. 1924. I. 2825) u. iiber 
Mesaungen der ZerreiBbarkeit (ygL EyANS, India Rubber Journ. 64. 815; C. 1923.
II. 260). Ala letztea wird ais neuerlich studierte Eraeheinung daa aogen. „Knoten" 
von Mischungen angefuhrt, das einen iihnlichen EinfluB auf die RiBlinie im Gummi 
hat wie z. B. ein Knorren im Holz. (India Rubber Journ. 67. 69—72.101—9.) P ie c k .

F. B oiry, Uber die Komtitution non vulkanisiertem Kautschuk. II. (I. vgl. 
Caoutcbouc et Guttapercha 20. 12010; C. 1924. I. 2830.) Aus den QuellungBvorss. 
ergibt sich, daB der yulkaniaierte Kautschuk nicht ein phyaikal. Gemisch sein kann 
yon Rohgummi u. einer definierten .Gummi-S-Verb. Er kann also nur aus einer 
Anzahl von chem. Verbb. yon Gummi u. S bestehen. Oberhalb eines bestimmten 
Polymeriaationsgrades Bind dieaelben in organ. Loaungamm. unl., unterhalb loslich. 
Die verschiedenen chcm. Gummi-S-Verbb. im Vulkanisat haben prozentual nahezu 
die gleiche Zus. u. unteracheiden aich nur durch den Polymerisationsgrad. Je 
hoher der Vulkanisationsgrad u. je geringer die Temp.-Einw. wahrend der Vulkani- 
aation, deato geringer ist der 1. Teil. — Vf. kommt also zu dem SchluB, die phyBiko- 
chem. Theorie der Vulkanisation zu yerwerfen, u. eraieht in aeinen Veras. eine Be- 
statigung der Theorien yon W e b e r ,  S p e n c e ,  D d b o s c  ete. (Caoutchouc et Gutta
percha 21. 12038—39.) P ie c k .

B. M arzetti, Die beschlemigte Alterung von vulkanisiertem Gummi. (Caoutchouc 
et Guttapercha 21. 12154. 12189—90. — C. 1923. II. 1257.) P ie c k .

W. M. Amea, Die Yerwendung von Diphenylguanidin ais Tulkanisations- 
beschleuniger. Untera. Uber den EinfluB yon Diphenylguanidin in Gummimischungen 
fiihrte zu folgenden Ergebnisaen: 1. Die Beschleunigerwrkg. ist yon dereelben 
GroBcnordnung wie die yon p-Nitroiodimethylanilin. — 2. Diphenylguanidin erhoht 
die Featigkeit u. Zahigkeit von Mischungen; die Zugdehnungskurye yerlauft dabei 
ziemlich flach. — 3. Seine optimale Menge betriigt ł/>—SU°Ioi ^ie optimale S-Menge 
5—7%. — 4. Es zeitigt ahnliche Wrkgg. in Mischungen mit ZnO u. leiehtem Magne- 
eiumcarbonat. In Mischungen mit yiel Magncaiumcarbonat ist die Wrkg. noch 
boeser. — 5. In Mischungen mit Faktia wirkt ea yerzogernd. — 6. Mischungen mit 
Diphenylguanidin altem ausgezcichnet, beaondera bei geriugetn S-Gehalt, u. neigen 
7. nicht zum Anyulkaniaieren. Die Verb. wirkt auch ais Wcichmachungamittel. 
(Journ. Soc. Chem. Ind. 43. T. 117—24. Edinburgh, Caetle Mills.) P ie c k .

Andrś Duboac, Das Silicium und die Silicate (Kieselgur, Ałmoid, Erdmehl, 
Tripoli usw.). Die Silicate yerdanken ihre Aktiyitat in Gummimischungen baupt- 
sachlich ihrer enormen Poroaitat, infolge welcher sie ein besonders groBes Gramm- 
yol. besitzen. Sie konnen mit Erfolg die Magnesia crsetzen. Iofolge der groBen, 
noch bei Vulkaniaationstemp. eingeschlossenen Luftmenge wiiken sie ais Yulkani- 
Eationsbeschleuniger. Durch Einw. der Luft auf den S bildet Bich schwcflige Saure, 
dio ihrerseits aus dem entwickelten H,S kolloidalen S4 freimaeht. (Caoutcbouc et 
Guttapercha 21. 12193-94.) P ie c k .

Albert H ulin , Einige Bemcrkungm ubtr Eatłgummi. Vf. zoigt an einigen 
MiEchungsrezepten fur Hartgummi den Zusammenhang swiBchcn der Zus. der 
Miechung u. don Eigenschaften dea geheizten Hartgummia ia bezug auf seine weitere 
Verarbeitung wie Polieren, Drehen, Sagen, Bohren uaw. (Caoutchouc et Gutta
percha 21. 12190—92) P ie c k .

S . D itm ar, Misckmgsrezepte. Angabe einer groBen Anzahl yon Gummi- 
miechungen fur techn. Zwecke. (Caoutchouc et Guttapercha 21. 12084. 12120. 
12158. 12197—99.) P ie c k .

P. Z tlchert, Zur Bestimmung des frcien Schwefels, Vf. hat yerschiedene 
Methodeu zur Best. des freien S in yulkanisierten Gummimischungen yerglichen.

VI. 2. 50
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Er kommt dabei zu dem Resultat, dafi die Methode von TorTLK, nsmlich Oxydation 
des mit W. yerd. Aeetoneitraktas durch etwa 5 ccm Br, nach '/,-std. Stchenlassen 
das Br wegkochcn u. die Lsg. direkt mit BaCl, ausfiillen, bei weitem am Bchnellatcn 
auszufilhren aei. Nach 4 Stdn. Extraktion mit Aceton ist prakt. der freie S nahezu 
quantitatiy entternt. (Gummi-Ztg. 38. 531—32 Nokia [Finnlaud] ) PlKCK.

XV. Garungsgewerbe.
A. Fernbaoh, Sekund&re Garung. Vf. yersteht daruntor Garungcn, bei denen 

andere Stoffe yerbraueht werden ais boi der Hauptg&rung. Ais Beispiole fiihrt er 
an u. bespiicht sie eingehender: dio Vergarung von Wiirzen aus starkehaltigen Roh- 
etoffcn, in denen neben Maltose noch Destrine yorhauden sind, den Garungsyor- 
gang beim Braucn von engl. Ale (BOgcnanntem Stockale), b«i dem  die sekundare 
Garung durch oine Torulaart (Brettanomycea) gesehieht, u. a, (Annalee do la Brasscrie 
et Diatillerle 29. 16; Brewers Journ. 60. 282.) ROhłe.

P. P e tit und J .R au s, Einicirkung vcrschiedener stickstoffhaltigcr Verbindungcn auf 
die Garung. Vff. erortcrn diaVorteile, die dio Zugabe N-haltiger Stoffe zu gSrendeu 
Fil. haben kann, u. dic dabei zu beobachteuden tjmstande bei der Vcrwendung yon 
A spaTagin, sekundarcm NH4-Phosphst u. Rubenwurzcl-Auazug (rootlet infusions). 
(Le Petit Journal du Braaaour 32. 359; Brewers Journ. 60. 283—Si.) ROh l e .

P. P etit, Glasigwerden m d  AufschUefien de i Malzet. Daa Ergebnis dor Be- 
trachtung iat, daB daa Glasigwerden des Malies das Ergebnis eines unyollstUndigen 
AufschlicCena (modificatiou), einer unyollstiindigen Lag. der Zellsubstanz des Malzcfr 
durch die  Cytase iat, die beeinfluBt wird durch d ie  Verschiedenartigkeit der Arten 
des Malzes u. den Vorgang der Keimuog. Das Erhitten (Kilning) des Mslzea u. 
der Gehalt des Malzes an Starko haben auf das Glasigwerden keinen EinfluB. 
(BraBBcrio ot Malterie 14. 33; Brewers Journ. 60. 275 —76.) ROh l e .

J. Raux, Die Erzeugung von Malz mit hoher diastatischer Kraft Zusammen- 
fasaendo Darst. der Yerff. zur Gewiunung yon Malzen mit hoher Giirkrafc fur 
Branntweinbrennereien mit besonderer Beriicksiehtigung amerikan. Yerhaltnisso. 
(Le Petit Journal du Braaseur 32. 322; Brewers Journ. 60.-281.) ROhlE-

R obert J. Cross und R obert E. Sw ain, Die Verteilung der A m in o s a u r e n  in 
den Proteinen des Weizenmehls; mit einer Mitteilung iiber eine praktische Methode 
zur Herstellung von aldehydfreiem Alkohol. Gliadin u. Glutenin wurden nach der 
Methode Os b o r n e  in zahlreichen Weizenmehlen ycrschiedenster Herkuuft u. Aus- 
mahlung bestimmt u. in don isolierten Korpsrn die Aminosauren a. Histidin nach 
TAN S ly k e , Tryptophan u . Tyrosin nach F o l in  u . L o o n e y  bestimmt. Die er- 
haltenen Werte sind in mehreren Tabellen mitgeteilt. — Zur Herst. aldehydfreien
A. kocht man 95°/0ig- A. 2 Stdn. lang mit featem NaOH, um die Aldehydo zu 
polymerisieren, gibt dann auf je 2 Liter 1 g Ag,SO, hinzu u. kocht noch mehrere 
Stdn. Beim Abdest. zeigten die ersten 500 ccm noch Rk, auf Aldebyde, die 
weiteren 500 cm nur noch in minimalen Spuren, der Rest war yollstandig aldebyd- 
frei. Die ersten Fraktionen konnen dann noch nach der m-Phenylendiamin- 
methode aldehydfrei gemacht werden. (Ind. and Engin. Chem. 16. 49—52. Stan
ford [Cal.]) G kim m e.

G. Foth, Zur Verarbeitung von Hiiltenfruchten au f Spiritus. Zuaammen- 
faaaende Darst. u. ErgSnzung der bisherigen Erfahrungen hierfiber. Lupinen 
kommen nur ais Zumaischstoff zu Mais in Frago; ihre gute Wrkg. dabei ist mehr eine 
indirekte iafolge ihres Gehaltea an N-haltigen Hefenahrstoffen u. yielleicht auch 
ihres Gehaltes an Phosphaten. Entbitterte Lupinen sind weniger yorteilhaft ais 
nicht entbitterte; der Alkoholertrag ging durch die Entbitterung auf 55% zuriick. 
Die Schlempe yon HiilsenfrUchten ist fett&rmer ais Maisecblempe, enthalt dafiir 
aber 3mai soyiel EiweiB. Lupinenschlempe ist ebenso fettreich oder fettrcicher
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ais M aisschlem pe u . e n th a lt  d a h e r  4 mul bo v icl EiwoiB. (ZtBchr. f. SpirituBinduBtrio

A. Beythion, Trinkbranntwein auj ncrgalltem Spiritus. Besprochung dor 
hicrfiir in Betracht koinmendcn goaetzlichcn YorBchriften (Brenneroiztg. 41. 74—5.

Sorel, Bemcrkung iiber dic Ycrarbeitung der Apfel un<J Birncn. Vf. gibt noch 
einigo Erliiuterungon zu soinou frUheron Auafiłhrungen hierttber (Buli. Aaaoo. Chi- 
miatea.de Sucr. ot DiBt. 40. 252; O. 1923. IV. 118) nus Anlafi dureń Beaprochung 
durch Ma u il l e r . (Buli. A bsoc. Chhniatea dc Sucr. ot Dist. 41. 106—7. 1923.) BO.

Hugh Abbot, Mit Kuhlensdure verscUtes Bier. (Vgl. Browcrs Journ. 59. 056;
0. 1924. I. 2835.) Ea wird daa Fillrieren aolchor Bicrc orortort. (Brewera Journ. 
59. 392-03. 442-43, 1923.) ROulk.

Georg Eries, Das Nathan-Bierhcrstdlungsverfahrcn. Der Grundgedauko doa 
Vorf. ist dio sterilo Biorbereitung u. dio Abkilrzung der Giirung u. Roifung auf 
mSglichst luirro Zoit. . Vf. erortort zuaammonfaBaend dio Entw. dea Vorf. u. nn 
lland von Abbildungon dosaen gegenwartigen Stand. (Ztschr. f. ges. Brauwesen 
47. 9-10.) RO h l e .

F, Schonfeld, Die Uchnischc Entwicklung der BierfiUer. Zusammenfaasende
Darat. (Dcutacho Brau-Ind. Nr. 19; Allg. ZtBchr. f. Biorbrauorei u, Malctabr. 62. 
77—79. Berlin.) ROh l e .

A, Klckton und 0 . Kom , Herstellung, Zusammtnsetsung und Bcurłcilung des 
Sherrys und sciner Ersatsswcinc. (Ztschr. f. Unters. Nahrga.- u. GenuBmittel 47, 
231—328. Hamburg, Staatl. Hygien. Inst.) B e h k l e .

XVI. Nahnmgsmittel; GenuBmittel; Futtermittel.
M. Ishio und Y. Endo, ffbtr Formaldehyd dis Konservierungsmittel der Soja- 

briihe. Boi der Unters. dea ais Konseryierungsmittel des Sojabriiho gobrauchtcu 
HCHO zeigte es sich, daB doraelbe nach u. nach yersehwindet. Wabrseheinlich 
Yflrbindet sich der HCHO mit den in der Sojabriiho enthaltenen Aminoaauren 
(vgl, So e e e n s e n , Biochemical Journ. [1907] 7. 407), so daB freie HCHO nicht 
eiistleren kann. (Journ. Pharm. Soc. Japan. 498. 46, 1923.) P f l Oc k e .

J. W. Sale und C. H. B adger, Verunreinigung eon Oetranken und anderen 
Nahrungsmitteln durch Zink. Vff. beriehten iiber Falle von Zn-Yergiftungen infolge 
Gotiuaaea von in verzinkten Blecbdosen aufbewahrten Konseryen u. zeigen an prakt. 
VersB,, daB Zn je nach dem Sauregehalt der betreffenden Konserye in kurzer Zeit 
mehr oder minder gel. wird. (Ind. and Engin. Chem. 16. 164. Washington 
[D. C.]) Gbim m e .

H erbert E rnest W oodman, Weizenabfalle: Ihre Einteilung, Zusammensetsung 
und Verdaulichkeit. 4 yerschiedene Feinheitsgrade der bei der Reinigung yon 
Weizenmehl erhaltenen Abfalle enthielten yon „grob" Uber „gewohnlieh“ u. „mittel-* 
zu ,,fein!< fortachreitend, Rohprotein 12,69—12,52—13,36—14,53%, A.-Extrakt
3,26-3,15-4,88-4,26°/0, Kohlenhydrato 44,91—45,45—56,10—58,88%. Die Yer- 
dauungskoeffizienten dieser Bestandteile sowie der Gesamttrockensubstanz, der 
organ. Subatanz u. dea Reinproteins wurden an Schafen ermittelt. (Journ. of agri- 
calt. Bcienco 13. 483-507. 1923; Ber. ges. Physiol. 24. 338-39. 1924. Ref. 
Kk z y w a k e k .) Sp ie g e l .

G. Bruhns, Herstellung von Kunsthonig mittels Invcrtasc. Die von S c h m id t

(Dtech. Zuckerind. 48. Noy.-Dez.) gemachten Angaben uber die mebrmaligo An
wendung ein u. deraelben Menge Inyertin zur Inyersion von Rohrzuckerlagg. 
werden vom Yf. bestatigt, dem hieruber bereits im April 1923 das deutscho Reichs- 
patent Nr. 376404 erteilt worden is t (Zentralblatt f. Zuckerind. 32. 604—5. Char- 
lottenburg.) ' ROHLE.

47. 126.) ROh l e ,

Dresden.) ROh l e

50*
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Oakar Beyer, Die Bestimmung von Para-Sacćharin. Nach dem vom Reichs- 
gesundheitsamte ausgearbeiteten Nachweis von Parasauro in Saccharin sind Bei* 
mengungen von 0,1—1% nicht erkennbar. Geht man jedoch von 10 g Subgtanz 
aus, so wird bei Gehalten tiber 1 °/„ Parasaure die HauptmeDge gefuuden. Bei 
Gehalten yon 0 ,5 ° /o  Parasauro erfolgt auch nach zweitSgigem Stehen keine wag- 
bare Ausscheidung. (Technik u. Ind. 1 9 2 3 . 235. 1923. Ziiricb, Sep.) M an z .

R ichard B ietzel und K u rt Taufel, Lebenmitlelchemisćhes und Tećhnologisehes 
vom Tee. Bericht uber Vortrage: T h . P a u l ,  chem. Zus. des Tees\ F . F i s c h l e b ,  
Pharmakologie; R. P a u l i ,  die pBychische Wrkg. des Tees; Tea bewirkt Be- 
schlounigung von BewuBtseinayorgangen, erhoht die Leistungen, besonders bei 
geiatiger Arbeit n. erzeugt Euphorie. Die Priifang der Arbeitsleistung kann zum 
Nachweis von TeegenuB dienen; mit ihrer Hilfe konnen geringe, bislang nicht 
nachweiBbare Teemengen festgeatellt werden. (Ztschr. f. angew. Ch. 3 7 . 362—64. 
Miinchen.) Jong.

E. H ekm a und E. Brouwer, Uber die Bekampfung der Insekteń, welche die 
getrockneten Labmdgen anfressen. Zur Bekampfung dieser Kafer yerschiedener 
A lt (Necrobia rufieollis, Dermestes lardarius), dereń Larven die Magensubstauz 
fressen, erwies sich Chlf.-Dampf ais geeignetes, das Labenzym nicht schiidigendes 
Mittel. Der Geruch nach Chlf. yorschwindet bald; Ksiąe mit Lab aus solchen 
MSgen wurde ebenso gut wie solcher mit gewohnlichem Lab hergestellt. (Ver- 
eeniging tot Eiploitatio eener Proefzuiyelboerderij te Hoorn, Jahresbericht 1922 . 
67—79. Sep.) G b o s z f e ld .

E. H ekm a und E. B rouw er, Uber die Lokalisierung des Labenzyms in ge
trockneten Labmagen. In einer Anzahl Miigen, die zerschnitten, ausgezogen u. in 
den meisten Ffillen mit Hilfe einer etwas abgeanderten Elektroda von B a b en - 
DKECHT (Biochemieal Journ. 9 . 66; C. 1916. I. 1218) auf den Siiuregrad von 
pH 5,2—4,9 gebracht u. darauf einer Temp. yon 35° ausgeaetzt wurden, wobei
der Aktivierungsvorgang stattfand, war dio gesamte Ensymmenge eine wcchselndo. 
Die Labmenge aus den Falten betrug im Mittel 19°/o der gesamten. Doch kann 
weder die Zahl noch das Gewicht der Falten ais MaBstab fiir die zu erhaltende 
Labmenge gelten. Hierfur sind yor allem die Zeit, wann die Kalber nach der 
letzten Fiitterung geschlachtet werden, eowie die Art der Trocknung der Magen 
bei nicht zu hoher Temp. von Bedeutung. Der Pyloruateil lieferte im Mittel 5,l°/0 
Labausbeute; die Filtration des Pyloruseitraktes yerlief nicht schwieriger ais die 
der anderen Extrakte. (Vereeniging tot Eiploitatie eener Proefzuiyelboerderij te 
Hoorn, Jahresbericht 1 9 2 2 . 57—65. Sep.) G b o s z f e ld .

B. J . Holwerda, Bationelle Bereitung und Aufbewahrung von LabcxtraUen. 
Es zeigta sich, daB die Umwandlung des Profermentes ohne SchSdigung desselbeu 
mit geeigneter Geschwindigkeit bei 25° nur bei pn =  4,7—5,0, bei 37° bei pn =  
5,1— 5,3 yor sich geht (vgl. Biochem. Ztschr. 134 . 381; C. 1 9 2 3 . III. 165). Die Art 
der Siiure ist ohne EinfluB. Durch Anwendung der colorimetr. BeBtat. mit Metbylrot 
kann man innerhalb einiger Tage ganz aktiyierte u. beatandige Lablosungen er
halten. 6 yerschiedene Handelslabextrakte enthielten infolge unrationeller Be- 
reitungswelse mehr oder weniger bedeutende Mengen Proferment. Die E x trak tio n a- 
dauer braucht fiir Lab 24 Stdn. nicht zu ubersebreiten. Angabe eines Verf. zur 
Wertbest. von Handelsmagen. (Vereeniging tot Eiploitatie eener Proefzuiyelboer
derij te Hoorn, Jahresbericht 19 2 2 . 39—56. Sep.) G b o s z f e ld .

E. Hekm a und E. Brouwer, tiber Schaumhautćhen in der Milch und den zu 
ihrer Bildung Anlafi gebenden Stoff. Eigentiimliche, kreisrunde, doppeltkonturierte 
Korperchen, die yiel Ahnlicbkeit mit roten Blutkorperchen haben, an Zahl bia zu 
2000000 pro ccm, finden sich besonders in Zentrifugcnmilch; es sind entweder 
kugelrunde Hiillen yon 10—25 ju/dm, dereń bomogene Wand yielfach opt.
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leero Fi. einEchlieBt, oder, besonders bei den groBeren Korperchen, mit ein- 
gedriiekter oder gefalteter Wand. In Yollmilch sind die Korpereben steta, aber in 
kleineren Mengen vorhandeD, von Gestalt aber etwas grofier (20—50 fi) u. zarter 
gebaut. Die Gebilde entateben beim Sehiiumen der Milcb, indem kolloide Stoffe 
an der Oberflache der Schaumblaschen in Gel iibergehen, worauf der Gasinhalt 
dann allmahlich gel. wird. Die Schaumhiiutchen entatehen in Magermilch beim 
Schleudern in den Zentrifugenaufaati!, der aur Abfiihrung der Magermilch dient, 
in Vollmilch aua dem Scbaume beim Melken. Wegen dieaer Andorung schon beim 
Melken iat der Trommadorffache Sedimentiervera. mit einer Fehlerąuelle bebaftet 
u. entapricht Zentrifugenmilcb tatsachlich nicht ganz dem Begriff Milchplasma. 
Die Schaumhiiutchen bilden yielleicht den Stoff, dem R a h n  (Forachungen Bd. I. 
309 u. Bd. II. 76) eine heryorragende Bedeutung beim Butterungayorgang zuschreibt. 
Kunetlich laBt aich dieaer Stoff durch wiederholtea Zentrifugieren yon Magermilch 
ala Zentrifugenachlamm gewinnen, der dann hauptsachlich aus Schaumhautchen 
besteht. (Vereeniging tot Exploitatie eener Proefiuiyelboerderij te Hoorn, Jahrea- 
bericht 1 9 2 2 . 25—38. Sep.) G e o s z f e l d .

E. Hekm a, Zur Frage des Vorhandenseins von Fibrin in der normalen Milcb. 
Die unter Lab- u. SaureeinfluB in der Milch erscheinenden fibrinabnlichen Fadchen, 
die aich auch an dem mikroatrukturellen Aufbau der Gerinnael beteiligen (ygl. 
Jahreabericht 1921. 11; C. 1923 . IV. 468), erwieaen aich nicht ala Fibrin. Letzterea 
kommt, wie eine yergleichende Untera. unter Verwendung von Blutaerum u. ge- 
Battigter NaCl-Lsg., der Dunkelfelduntera. u. dea Fibrinfarbungayerf. nach W e i g e e t  
bewiea, in der n. Milch weder gel. noeh in Fadchenform vor. Ea kann sich daher 
am Aufrahmungsyorgang auch nicht beteiligen, obwobl Bluiserum letzteren Vor- 
gaog sehr begiinatigt u. dieae Fiihigkeit durch Erhitzen auf ca. 65° yerliert. Eine 
Milch, die Fibrin enthalt (etwa infolge von Euterkrankheit dea Tieres), iBt ais nicht 
n., wenn auch nicht ala untauglich anzuaehen. (Vereeniging tot Exploitatie eener 
Proefzuiyelboerderij te Hoorn, Jahreabericht 1 9 2 2 . 1—24. Sep) G e o s z f e l d .

W. van Dam, E. H ekm a und H. A. Sirks, t)ber das Wesen der FettJcugelchcn- 
Agglutinałion. Der yon H e k m a  beobachtete EinfluB yon BlutBerum auf den Auf- 
rahmungsyorgang (ygl. yorat. Ref.), der beaondera bei schlecht auftahmender Milch 
ein aehr gtinstiger ist, wurde bei entsprechenden ahnlichen VerBS. unter Verwendung 
yon Magermilch statt Blutseram nicht in eindeutiger Weise beobachtet. .Die yor- 
liiufigen Ergebniase deaten auf die Moglichkeit hin, daB bei der natiirlichen Zu- 
sammenballung der Milchfettkugelehen ein Agglutinin beteiligt ist, das ebenfalls 
im Blntserum yorhanden iat u. yielleicht yon Leukocyten stammt. (Vereeniging 
tot Exploitatie eener Proefzuiyelboerdeiij te Hoorn, Jahreabericht 1 9 2 2 . 81—93. 
Sep.) G e o s z f e l d .

J . GroBfeld, Uber die Genauiglceitsgrenzen bei der JSrmittelung des Wasser- 
zusatzes zu Fleischtoaren. Veraetzt man die von P a n n w i t z  u . H a e d e e  (ygl. Ztschr. 
f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 4 4 . 344;,C. 1 9 2 4 . I. 111) unterauchten Fleisch- 
proben mit 10°/o W. u. bestimmt dann darin den Waaaergehalt nach F e d e e ,  so 
ergeben sich MindeBtwasaerzuBatze yon —13,4 bia +10,1 °/0 statt der berechneten 
+10°/o) Zahl der Proben, in denen trotz dea Zusatzea von W. kein W. nach- 
gowiesen ist, 58, groBte Abweiehung 23,4%, mittlere Abweichung 10,7°/0 W. Die 
Federacbe Grenzzahl 4 ist somit ais yorsichtig gewahlt anzusehen. Aus den 
gleicben Analyaenunterlagen wird fiir die Beziehungen der Verhiiltniszablen W. : 
Organ. Nichtfett bezw. W .: (N X  6,25) zueinander hergeleitet: Mittelwert 3,45 bezw.
3,40, Geaamtschwankung 1,21 bezw. 1,19, mittlere Abweichung in °/0 des Mittel- 
wertes 4,66 bezw. 4,54. Das Verhaltnis W : (N X  6,25) u. somit auch W. : N zeigt 
eine groBere Konstanz ais W. : Organ. Nichtfett, wenn auch beide Konatanzwerte
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Bich nalie koiamon. Ferner wird aua den geoanntcn Unterlagen abgeleitet, daB 
dłe tJbereinstimmung der Dach F e d e b b  Veif. einerseita u. auf Grund des N-Gehaltea 
nach Vf. anderaeits berechneten Waaaerzuaiitze 3—4mal ao genau ist ala die relative 
Gouauigkeit dea Wasaerunganachweises uberhaupt. — ZweckmiiBiger Unterauchungs- 
gangi Zuniiehst N-Beat. Bei N-Gehalt >  3,14°/, ist Zuaatz yon W. nicht mehr 
nachweisbar, prakt. bei etwa >  2,50% (bei Wurst) u. >  2,75% (bei Hackfleiach) 
ziemlich ausaichtalos. Liegt N <  2,50 bezw. 2,75%, ao wird W. bestimmt. Ver- 
baltniatahl W. : N <  25 zeigt Waeserznsatz ala nicht naehgewieaen an. Bei 
W .: N >  25 lat Zusatz yon W. erfolgt, Beatatigung nach F e d e e ,  wobei Werte fiir

I. Mindeatwasaerzusatz =  W. — 4 X  Org. N ichtfett (FEDEE),
II. Mindestwasaerzusatz =■ W. — 25 X  N ( G e o s z f e ld ) ,

innerhalb 5% iibereinatimmen mfiasen, andernfalls iat noch auf anderweitige Bei- 
miachungen, boaondera Starkę u. Zucker zu prufen. Vorteile des W rf., Ersparung 
von Arbeit, Zeit u. Materiał bei einwandfreien Proben, bei zu beanstandendeu 
Proben wechaelseitige Kontrolle durch yerschiedeae Verff. u. daher groBere 
analyt. Sicherheit. (Ztachr. f. Untera. Nahrgs.- u. GeauBmittel 4 5 . 253 — 61. 
Becklinghausen.) GrOSZFELI).

Jan  Lukas, Beitrag tur Bestimmung der Athylesterzahl. Vf., der bcreita fruher 
auf die Bedeutung der Athylesterzahl fiir die Analyae von mit Cocosfett gcfalsckter 
Butter hingewiesen hat, hatte Gelegenheit, eine etwas olig schmeckende Butter zu 
unteraucheD, dereń Waasergehalt etwas zu niedrig erschien (ll,63°/0). Der Ge- 
schmack u. daa unregelmaBige Eratarren der geacbmolzenen Butter erweckte Verdacht 
auf Verfalschung mit Olen, u. ea wurde tatsachlieh Sesamol nachgewieBon. Die 
Reichert-Meiaaelsche (13,4) u. Polenakc-Zahl (10,6) bewieaen, daB eine Verfalaehung
mit Oleomargarin nicht yorliegt, maehten aber die Anweeenheit yon Cocosfett
w ahrscheinlich, was durch die Eaterzahl (29,9) bewieaen w urde: da die Athylester- 
zahl der Butter sich  zw ischen 8 u. 13 bowegt, wurde daraus ein Gehalt von 65% 
Cocosfett bereclinet. (Chemicke Listy 17. 11—12. 1923 ) St o ja n o v a .

V ratislav  Velioh, Beitrag zitr Bcwertting der Athylesterzahl. Im AnschluB an 
die Arbeit yon L u k a s  (yorBt. Ref.) berich tet Vf. Uber einen Fali, in dem die Beat. 
der^ Athyleaterzahl nach H a n u ś - P e t e I k  zum Nachweia u. Best. yon CocoefettzuEatz 
in Butter mit Erfolg benutzt wurde. (Chemicke Listy 17. 200—201. 1923- Prag, 
Karl-Univ.) S to ja n o y A .

E rw in F alken thal, Berlin-Dahlem, Fermentation von Tabak unter Durcbleiten 
eines elektr. Stromes, dad. gek., daB wahrend dea Durchleitena dea Stromes eine 
Stromdichte von weniger ala 1 Ampśre je qcm annahernd gleiebmaBig aufrecht 
erhalten wird. — Um daa Verf, ohne Unterbrechung durchfuhren zu konnen, muB 
dłe Spannung alłmahlich bia auf mehrere 1000 Volt gesteigert werden. Ea sollen 
die inneren WSnde der Blattzellen zerstort u. infolgedeasen die Geaamtraengc des 
Zełlaaftea der Einw. der epezif. Tabakbakterien ausgeaetzt werden. (D. E. P. 395748 
KI. 79 c yom 11/11. 1921, ausg. 23/5. 1924.) KtlHLiNG.

Erw in F alkenthal, Berlin-Dahlem, Verbesscrmg der BrcnnfahigJceit von Rauch- 
tabak, 1. dad. gek., daB die TabakblStter vor der Fermentieruug mit wachsbildeu- 
den Bakterien geimpft werden. •— 2. dad. gek., daB fermentiorte Tabakblatter mit 
wachabildenden Bakterien geimpft u. dann einer Nachgarung unterworfen werdeD. 
—• 3. dad. gek., daB der mit wachabildenden Bakterien geimpfte Tabak in einem 
tait erw arm ter u. feucht gehaltener Luft gefiillten Raum in lockeren Anordnungen 
geatapelt oder gebSngt w ird. ~  Gegeniłber bekanuten Yerff. zur Verbesserung der 
Brennffthigkeit dea Tabaks soli der Yorteil erzielt werden, daB der Geachmaek des 
Tabaka nicht unganstig beeinfluBt wird. (D. E . P. 3 9 6 3 7 6  KI. 79c vom 29/3.
1922, auag. 28/5. 1924.) K C h l in g .
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XVH. Fette; Waohse; Seifen; Waschmittel.
fiolbert H. K err, Urtache und Verhiiturg der Ranziditat. Fiir die Unter- 

Bcheidnng siiiJer u. ranziger Fette kann der Kreisteet, der naeh K o b e r t  (Ztschr. f. 
anal. Ch. 46. 711) auf der Ggw. von eine Allylgruppe enthaltenden Aldehyden u. 
Ketonen zuriickgeht, oder der Osydationstest naeh ISSOGLIO herangezogen werden. 
DieBe Rkk. bernhen auf einer mit dem Ranzigwerden dea Fettes verbundenen Oiy- 
dation ebenEO wie der Nachweis 1. Aldehyde durch das Scbiffeche ReagenB, den 
Nachweis yon in W. 1. Sauren u. wie die Farbenrk. mit Gusjakol. Bei ySlligem 
AusschluB von O, bleibt Fett siiB. Kurzwelliges Licht fordert die Oxydation, 
ebenso Feuchtigkeit. Ca u. Zn beschleunigen das Ranzigwerden mehr ais Sn, 
dieaes mehr ais Al u. Fe. Sterilisation ist ohne EinfluB. Dagegen wird Fett um 
bo rascher ranzig, je mehr freie Fettsiiure es enthalt oder je ungesattigter es ist. 
Geh&rtetea Fett blieb siiB. Fett iat somit unter AusschluB yon Luft, Licht, Warme 
oder ungiinetigen Metallen za lagern, um es vor Ranzigwerden zu aehiitzen. (Cotton
Oil Press 5. Nr. 3. 45—48.) K a n t o r o w i c z .

H. B echhold, Zweckmafiige und schńelle Bcseitigung der lastigen Fetlverluste 
btdtngenden JSmuUion bei der Raffination der Fette. Die Neutralisation der freien 
FeUtdure in Ggw. von NaCl gibt trocknen, kornigen Soapstock. Auch kann mit 
Lange unyollkommen neutralisiert und dann die reatliche freie Fettaauro durch 
AdBorptionspulyer entfernt werden. Die Entaauerung nach K n a p p  u. W o d s w o r t h  
(Chem NewB 124. 166; C. 1922. III, 125) erwiea sich nicht ais geeignet. In Ggw. 
von NaCl lieB sich Soapstock mit Bzl. ohne Etnulsion eitrahiercn. (Chem. Umschau 
a, d. Geb. d. Fette, Ole, Wachse, Harze 30.199—200. Frankfurt a. M.) K a n to r o w ic z .

Otto M ichaelis, Vergleićhende Betriebsergebnisse mit Schwefelkohlcnstoff und 
Trichlorathylen in  der Saneaextrakiion. Das aus Sanza, dem OliyenpreBling, mit 
CS, extrahierte Olivenol enthalt mehr freie Fettsauren ais daa entsprechcnde Triol 
und benotigt zur Bleichung mehr Bleicherde, die groBeren RafSnationsyerlust 
bedingt. Trichlorathylen bewirkt also einen billigeren Arbeitsgang. (Seifensieder- 
Ztg. 50. 124—125. 139. 1923.) K a n to r o w ic z .

J . H. Shrader, Weitere Studien iiber den Qualitatsunterschied ztoischen aus- 
gepre/item und extrahiertem Baumwollsaatol. Im Gegensatz zu friiheren Beobachtangen 
an eitrahiertcn rohen Olen (Cotton Oil Press 4, Nr. 12. 42. 1921) erweiaen oingehend 
beachriebene Laboiatoriumsyersa., daB estrahiertes, dann 1 oder 2 mai raffiniertea Ol 
bzgl. Farbę u. Ausbeute nach Abzug des R affinationsyerlustB  dem ebenso behandelten 
ausgepreBten Ol liberlcgen i8t. In eisernen GefaBen extrahiertes Ol ist dunkler ais 
in kupfernen oder GlasgefaBen extrahicrtcs. Die Eitraktion mit Gaaolin erzeu g t 
ein bzgl. der Farbę beaserea Ol ais die mit Bzl.; G aaolin  kann mit Hilfe yon 
Vakuum u. Dampf ebenso rasch u. yollstandig aus dem Ol u. dem Kuchen entfernt 
werden wie Bzl. (Cotton Oil Presa 5. Nr. 12. 29—32. 1922. Baltimore [Md.], Bareau 
of Chemistry and Food, Health Dept.) A8CHEB.

K arl M ischke, Bas Savonette6l bei der Herstellung von Seifen und teaster- 
IStUchen Olen. Daa i)Savonetteol“ , eine Pflanzonfettaaure, wird zur Herat. yon fl. 
u. Schmieraeifen, wasserloalichen Olen a. eine daraus dargestellte, fl. nach D. R. P. 
365160 (C. 1923. II. 429) erzeugte Seife, die „Sauonadc11 zur Herst. yon Bohrolen 
u. dgl. durch einfaches Mischen mit KW-stoffen empfohlen. (Seifensieder-Ztg. 50. 
664—665. 1923.) K a n to r o w ic z .

Fritz-H erm ann Zsohacke, Sulfofettsaure-Seifen. (Vgl. Ztschr. Dtsch. 01- u. 
Fettind. 44. 73; C. 1924. I. 2316.) Vf. unteraucht das Schaumyermogen yon 
Monopolseife, in Wasser yon 10 HSrtegraden. Die Schaumbildung ist achwach, 
auBerdem tritt B. yon Kalkeeife ein. Monopolseife yermag in der Hitze Ca- 
Salze gewohnlichcr Fettsauren in Suspensionen iiberzuiufuhren, die beim Steben
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u. in der Kalte koagulieren u. sich ais klebrige Ndd. abscheiden. Darch noch- 
maliges Kochen werden die Ndd. nicht gel. Das Schaumyermógen der Ca-Seifen- 
suB pensionen ist schwach, das der Mg-Seifensnspensionen besser. Auch saure 
L sg . yon Monopolseife zeigen B. von Ca-Seife. Ebenso bedingt der Zusatz von
12 ccm Kalkwaaser zu 50 ccm einer 10°/0igen Monopol- seifenleg. eine kraftige 
Trfibung. Vf. sieht in der B. der Ca-Seifen Fehlei quellen fiir die Behandlung von 
Teitilgut. (Ztschr. Dtsch. Ól- u. Fettind. 4 4 . 85—87.) K. L in d n e r .

W elw art, Beitrag zur Untersuchung und Beurteilung von Ammoniak- Terpentinól- 
waschmitteln. NJET^haltige Seifenlegg. werden am besten (Chew.-Ztg. 4 4 . Nr. 116 
[1920]) mit CaClj-Lsg. gefallt, NaOH zugeeetzt und NHS ubergetrieben. BaCl2 u. 
MgO oder yorherige Abacheiducg der Fettsfiuren durch Mincralsiiure bieten keinen 
Yorteil. (Seifensieder-Ztg. 50. 544. 1923.) KANTOROWICZ.

Josef Grosaar, Verschkdene kleinere Laboratoriums-Mitteilungen. Yf. weist 
auf einige Punkte wie A.-Buckgcu>inńung, Anwendung des Twitchell-Beagem usw. 
hin, die bes. in Seifenlaboratorien beriicksichtigt werden mussen. (Seifensieder- 
Ztg. 50. 37.) F b a n c k e n s t e in .

J . Davidsohn, Uber Cottonól und Soapstock. (Vgl. S. 125.) Neben den bereits 
mitgcteiltcn analyt. Mcthoden zur quantitativen Best. des Soapstockes ermittelt Vf. 
die Sehaumsahlen der Oxyfettiaureseifen des Soapstockt. Wahrend beim Leinol die 
Seifen dor Oiyfettsauren gegeniiber den oiyfettsSarefreien Seifen sohr schlecht 
schaumen, sind fiir Soapstock die Unterschiede wesentlich geringer. Auch fur 
Seifen aus nicht oiydiertem u. oiydiertem (ll,8°/o Oxyaauren enthaltenden) Waltran 
kann Vf. nur geringe Unterschiede- in der Schaumkraft feststellen. (Seifensieder-Ztg. 
51. 255—56. 273—74. 292—93. Berlin-Schoneberg.) K. L in d n e r .

K. M uller, Uber Cottonól und Soapstock. Vf. weist darauf hin, daB bereits 
durch D est aus Cottonolsoapstock bezw. aus den durch Saure abgeschiedenen 
rohen Fettsauren weiBa Destillatfcttsauren hergeBtellt werden. Die Behauptung 
D a y id s o h n s  (vorst. Ref.), daB Oiyfettsauren nicht destillieren, bedarf der Priifang. 
Yf. hat beobachtot, daB Oiystearinsauro unter Abspaltung von W. in die destillie- 
rende Ieoolsaure iibergeht, (Seifensieder-Ztg. 51. 315. M&nchen.) K. L in d n e r .

C. H. Keutgen, Uber Cottonól und Soapstock. (Ygl. D a v id s o h n  u. MUl l e b ,
vorst. Ref.) Yf. w e is t a u f  se in e  fru h e re n  U n te rss . hin , n a ch  d en en  CottonsoapBtock- 
fe ttsS u ren  sich  erfo lg re ich  d e s tillie ren  lassen . D ie  A n g a h e  D a v id SOHNS (zw eityorst. 
Ref.), daB O iy fe ttsa u re n  n ic h t  z u  deB tillieren sind , b e s ta tig t Vf. (SeifeDsieder-Ztg. 
51. 335. M arb u rg  [Lahn]), K. L in d n e r .

J . Davidaohn, Uber CottonSl und Soapstock. Entgegnung auf die Ausfdhrungen 
yon MtiLLER u. KEUTGEN (yorst. Reffi). (Seifensieder 5 1 .358. Berlin-Schoncberg.) K .L i.

J . Davidsohn, Die Bestimmung det Schmutzes in Knochenfetten. S t a d l i n g e r ,  
(Ztschr. Dtsch. Ól- u. Fettind. 5 3 . 593; C. 1 9 2 4 . I. 2936) definierte „ Schmute“ in 
Fetten u. Ólen ganz allgemein ais denjenigen organ. Bestandteil, der sich nach 
vorheriger yoraichtiger Saurebehandlung des Óles oder Fettes weder in W. noch 
in A. lóst. Unter Hinweis auf die etwaigen anorgan. Yerunreinigungen wilł Yf. 
die Methode von H a j e k  (Seifensieder-Ztg. 3 9 . 1038; C. 1912. II. 2155) n ich t 
schlechthin ais „Schmutzhestimmungsmethode11 anerkannt wiBsen, sondern will die 
Fetto nach ihrem Gehalt a n  yerseifbarem Gesamtfett (A.-Extrakt minus Vnyerseif- 
barem) bewerten. Den seifensiederisch w esen tlich en  Ca-Seifengehalt will Vf. aus 
der Differenz der SZ., ermittelt im urapriinglichen Fett u. im A.-Extrakt des mit 
HCl yorbehandelten, gewaschenen Fettes, errechnen. (Ztschr. Dtsch. ól- u. Fettind. 
4 3 . 624. Berlin.) K a n to r o w ic z .

B. M. Margosches, W. H inner und L. Friedm ann, Ober eine Schnellmethode 
sur Bestimmung der Jodsahl fctler Ole mit Jod und Alkohol. Wenn man die Fett- 
sSure oder das ó l  in A. loBt u. mit alkoh. J-Lsg. yersetzt, tritt die Rk. auf Yerd.
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mit W. ein. Die AnlageiuDg gebt bei der Ublichen Verd. mit 200 ccm W. scbr 
raech yonatatten, bo daB sie rur Best. der J-Zabl fl. Fette u. Fettsauren mit Vorteil 
yerwendet werden kann; feste Fette weieen zu geringe Loslichkeit in A. auf. 
Vff. geben eine Arbeitsyorschrift. (Ztschr. f. angew. Ch. 37 . 334—37. Brunn, 
Dtsch. Techn. Hochsch.) J u n g .

B. Tiitiinnlkoff, Uber Naphthensaure-Bestimmung in Seifen. Ch a b it s c h k o f f b  
qualitative Best. der Naphthensaurcn in Gemischen mit Fettaauren iBt nicht all- 
gemein anwendbar, da ungeaatt. Sauren, wie Olsiiure oder Leinolfettaauren in Bzn.
1. Cu-Salze geben u. auch die sauren Cu-Salze der Capron-, Capryl- u. CaprinBaure 
in Bzn. mit griiner Farbo 1. Bind. Auch die Trennung iiber die Mg-Salze nach 
D a y id so h n  empfiehlt sich wegen der groBeren Loslichkeit der Mg-Salze der 
Capron-, Capryl- u. Caprinsaure nicht, ebensowenig die Trennung der Pb-Salze 
nach Va r b e n t r a p p . Dagegen lassen Bich die Naphthensaurcn in Gemischen qua- 
litatiy u. quantitativ bestimmen, wenn man nach H a zu ra  (Ztachr. f. angew. Ch. 
1888. I. 312) mit alkal. KM04-LBg. oiydiert, wobei die gesatt. Fettsauren u. die 
N apbthenB auren unveriindert bleiben. Das Oiydationeprod. gibt in Bzn. unl. fett- 
saure Cu-Salze, die naphthensauren Cu-Salze dagegon losen sich mit griiner Farbę. 
LoaUehkeitstabellen der Cu- u. Mg-Salze sind der Arbeit beigefiigt. (Seifensieder- 
Ztg. 50. 591—592. 603. 1923. Charkoff.) K a n t o b o w ic z .

J. Davidaohn, Zur Frage der ąuantitativen Bestimmung der Naphthensauren. 
Die Angaben yon TOt On n ik o f f  (yorst. Bef.) werden nicht bestatigt, dio Bk. mit 
KMnO<, CuSO<, Bzn. tritt nicht ein. (Seifensieder-Ztg. 51. 2—3.) K a n t o b o w ic z .

Ernst Schlenker, Beitrag zur Olycerinbestimmung nach der Acetinmethode. In 
Abanderung bezw. Erganzung alterer Voracbriften u. unter HLnweis auf die ein- 
wandfreie internationale Methode (Ztachr. f. angew. Ch. 1911. 865) wird ala uner- 
laBlieh bezeichnet, den AeetylierungBkolben mit dem Kfihler durch Glaaschliff 
za yerbinden, kohlensaurefreie Laugen aua Na-Metall zu benutzen, das iiberschussige 
Essigaaurebydrid mit hochstenB 3°/0ig. Lauge zu neutralisieren, um nicht hierbei 
schon Triacetin zu yeraeifen, yon max. 7,5 ccm Essigsaureanhydrid auazugehen, 
zur SchluByereeifung des Triacetins 10%ig. Lauge zu benutzen. Der blinde Yero. 
ist jeweila unbedingt erforderlich. (Seifensieder-Ztg. 5 0 . 539 —540. 1923.) K a n t .

X V in. Paser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose; 
Kunststoffe.

M. R., Fe>tigkeit8verminderung von Textilfascrn durch Trocknen in Gegenwart von 
Sauren, besonders Oxalsaure. Oialsaure, die zum Nachbehandeln geschlorter Stoffe 
oder zum Entfernen yon Bostflecken yerwendet wird, wirkt bereita in geringen Mengen, 
bis l°/0.scbadlich, sofern hohe Tempp. wie beim Bugeln zur Anwendung gelangen. 
Auf sehr sorgfaltiges Spiilen mit Oxalsaure behandelter Wasche iat zu achten. 
Zahlenmaterial. (Rey. mens. da blanch. Beilage zu Rey. gśn. des Matićres colo- 
rantes etc. 28. 89-90.) SUy e b n .

Richard Bartunek, Uber die Unterschiede beim Farbtn von Baumwolle, Flachs 
und Hanf. (Erganzung zu S. 129.) Unter n. Farbeyerhaltnisaen nobmen Flacha u. 
Hanf nicht bo groBe Farbsioffteilchen aus der Flotte auf wie Baumwolle. Flachs 
steht dabei zwischen Hanf u. Baumwolle, ahnelt aber mehr dem Hanf. Diesea 
Verh. beruht nicht auf yerschiedener Quellfahigkeit, sondern auf yersehieden dichter 
Struktur der Faaermembranen. Wahracheinlieh ist die GroBe der aufnebmbaren 
Farbstoffteilchen durch die Weite der die Farbstoffteilchen aafnebmenden Kanale 
in der Fasermembran begrenzt, u. die Weite der Kanale, yielleicht auch die Micellar- 
abstSnde sind bei Flachs u. noeh mehr bei Hanf kleiner ais bei Baumwolle. 
Das ungefabre Yerhaltnia dieser Weiten ist angegeben. Sind in einer Flotte grob-
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n. feindisperse Farbetoffteilchen, dio sich  im  Farbton UDteracheideD, so konnen in- 
folge der dargelegten Unterachiede die gefarbten Fasern Abweichungen aufweisen, 
bei der Baumwollę herischt der Ton der grobdiaperaen, bei Flacha u. noch mehr 
bei Hanf der der feindiaperaen Farbatoffteilchen vor. Dieso Erfahiung ermoglieht, 
aua 2 sehr yerachieden diaperaen Farbstoffen eine Flotte herzustellen, die die
3 Faaern ao unterechiedlich anfarbt, daB der Farbton der Hanffarbung um 7, der 
der Fiachafarbang um 4 Oatwaldacbc Forbnoimen vom Farbton der Baumwollę ab- 
woicht. Sfitntlicho Unterachiede beim Farben von Baumwollę, Flacha u. Hanf 
konnen kolloidchem. erklart werden. (Cellulosechemis 5. Beilage zu Papierfabr. 22. 
33-41.) StłYEEN.

G abriel B ertrand, Ober daa Ersticken der Cocons der Seidenraupe durch Chlor- 
pikrin. Auf Grund auagedehnter Verag. empfiehlt Vf. zum Abtoten der in den 
Cocons enthaltenen Seidenraupen Chlorpikrinsaure. 1 g der bei gewohnlicher Temp. 
yetfltichtigten Verb. gentigt, um mit Sieherheit 1 kg Cocona in 1 Stde. zu toten. 
Die Qualitat der Seide wird durch die Behandlung nicht geachadigt, u. das Veif. 
stellt sich billiger ais das bisherige Abtoten der Puppen durch Hitze. (C. r. d. 
1’Acad. des sciencoa 178. 1656—60.) H a b e b l a n d .

Paul N icolardot, Chardonnet. Nachruf auf den Etfinder der Nitratseide. 
(Rev. gón. dea Colloidea 2, 129—130.) G eb n g b o s s .

F riedrich  von Hóflle, Bayerische Papiergeschichte. (Foitaetz. zu Papierfabr. 
22, 109; C. 1924. I. 2755) Geschichtliche Angaben uber daa Lumpenaammeln u. 
Einzelheiten alter Arbeitsweiaen, ferner tiber Alfmtinchener Papiermuhlen, die 
Miihle nacbat T balkircbcD , die Harlachinger Papiermtihle, die yon St. Emeran, 
Dachau, Diesaen u. LandBberg. (Papierfabr. 22. 136—38. 175—77.197—200. 232—33. 
254—58.) StlVEKN.

T. JD. J a r re ll  und F. P. Veitch, Wir kun g v on braunen und blauen Bruck 
sensibili/iercnden Małerialien auf die phyiikalischen Eigenschaften des Papicrs. 
Die mit Braundruckmaterialien tiberzogenen hochąualifizierten Papiere, wie sie 
jetzt in den Vereinigten Staaten gebiauchlich sind, yerschlechtern sich bei 65°/o 
relatiyer Fcuchtigkeit u. 70° F. schnell, ao daB nach 2 Wochen nur noch ’/* der 
Wideratandafahigkeit gegen Falten besteht. Die Netzkraft solchen Papiera bleibt 
bei Aufbewahrung unter genannten Bedingungen mindestens 16 Woehen groBer 
ala bei unpr&parieitem Papier. Gutes Papier mit den jetzt ublichen Blaudruck- 
materialien bleibt mindestens 4 Monate unyerandert. Weder dieaes noch daa 
Braundruckpapier wird durch langea Waachen nach der Entw. (bis 15 Min.) oder 
durch Trocknon in der Maachine bei 170—270° F. fiir ‘/s Min. geachadigt. (Journ. 
Franklin Inst. 197. 839. U. S. Bureau of Chem.) Sp ie o e l .

J . Beckering-V inokers, Uber die Haltbarkeit non mit Kautschuhnilch ge- 
leimtcn Papieren. (Ygl. Papierfabr. 22. 129; C. 1924. I. 2755.) Bei den mit 
Kauttchukmilch geleimten Papieren tritt Kautachukoxydation ein, der Kautachuk- 
gehalt geht allm&hlich zuriick u. der Harzgehalt nimmt ungefahr im gleichen 
MaBe zu. Falzfiihigkeit, ReiBlange u. Dehnung gehen bei den mit Kautscbukmilch 
geleimten Papieren st&rkcr zuruek ala bei ungeleimten. Die mit Kautscbukmilch 
geleimten Papiere yergilben 8tark. (Papierfabr. 22. 217—19. Delft.) S 0 v e b n .

H. E. W ahlberg, Ober rotgefarbtcn Sulfiłstoff. (Vgl. Papierfabr. 21. Beilage. 
2 0 4 ; C. 1923. IY. 67.) Die Beobachtungen von H e u Se r  u. S a m u e ls e i t  (Papierfabr. 
20. 1321; C. 1922. IV. 1023) konnten nicht in allen Pankten beatatigt werden. 
Dsia Verhalten rotgefarbten oder rotwerdenden Stoffea zu yerachiedenen Salzlagg- 
wird beachrieben. Fe spielt bei dem Auftreten der Farbę eine grofle Rolle. (Papier
fabr. 22. 229—30. Nach Syensk Pappers Tidning 1924. 38.) SOv e r n .

E. Heuser und S. Samuelsen, Zum vorstehenden Aufsatz E. Wahlbcrg: Ober 
rotgefatbkn Sulfitttoff. (Vgl. yoist. Ref.) Yff. haben nicht behauptet, daB chem.
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Veriinderung yon Ligninresten oder LigninzerBetzungsprodd. die einzige Ursache 
der Eotung ist. Die Beh. mit KS04 im Holiander unter Erwarmung ist techn. 
durcbfiihrbar. (Papierfabr. 22. 230—31.) SOVERN.

Eudolf Sieber, ffber thsoretische und praktische Untersuchungen des Sulfit- 
koćhprozesses. Bei der Beurteilung der aus einem Holz erhaltbaren Auabeute darf 
man nicht ausschliefilich aeinen Gehalt an wabrer Cellulose zugrunde legen, auch 
der Grad des Aufschlussea ist von entacheidendem EinfluB. Mitgeteilte Versuchs- 
ergehniBse lassen erkennen, da8 der eigentliche SalfitkochprozeB kein sparsamer 
ProzeB iat. Es iat fraglich, ob iu Zukunft das Sulfitverf. fur dio Erzeugung hoch- 
wertiger Veredlungsmassen fiir Kunatseide, Acetylcelluloae, Filme u. Nitrocellulose 
in Pragę kommt, eher konnten dio Chlorierungayerff. geeignet sejn. Die warme- 
techn. Seite dea Kochprozesses hat sich gegen friiher wesentlich gebeBsert. (Papier
fabr. 22 . 241—40. Nach Pappera o TrSyaru Tidskrift for Finland 1924. Nr. 8/9. 
Kramfora.) StJYERN.

G. Snndblad, Wdrmeprolleme in der Cdluloscfabrikation. (Ar. f. Warme- 
wirtsch. 5 111—14.) B e h r l e .

Louis E. Wise und W alter C. Buesel, Bcitrage zur Chemie der- Holzcellulote.
III. Amoendung der Acetólyse auf Cellulose aus Handelsholzern. (Vgl. Ind. and 
Engin. Chem. 14. 285. 15. 711; C. 1 9 2 2 . III. 1373. 19 2 3 . IV. 680.) Die Yerss. 
wurden durchgfuhrt mit aua den yerachiedenaten Weich- u. Hartholzern nach dem 
Chlorierungayerf. hergcatellfer fó-Cellulose. 2 g lufttroekene Substanz werden in 
eine unter 0° hergestellte Mischung von 8 g Eaaigsiiureanhydrid u. 2 g konz, H ,S04 
eingetragen, 2 '/ j  Stdn. im Eia stehen gelaaeen u. dann 6 Tage im Thermoatatcn bei 
25° gehalten. In  dieser Zeit geht die ganze M. in einen krystallin. Zuatund uber. 
Zugeben yon 6 ccm Eg., erwarmen auf 501 u. eingieBen in 200 ccm W. von 0—10*. 
Nacbepiilen mit 160 ccm k. W., 1 Stde. bei 5—10” Btehen laasen, a b n u tsch e n  u. mit 
k. W. saure- u. sulfatfrei waachen. Nach 24 Stdn. mit 200 ccm A. vom Trichter 
loaen u. kryatalliaieren laaaen. Auabeute 24—33% Cdlobioseoctoacetat. Die hochsten 
Ausheuten (33—34%) liefern Sulfatcelluloae u. Baumwolle. Die Ycras. zeigen, daB 
die Cellobiosegruppe fiir alle untersuchten Cellulosen charakteristiach iBt. (Ind. 
and Engin. Chem. 15. 815—18. Syracuse [N . Y.].) G rim m e.

G. K ita, K. Asami, J . Kato und E. Tomihisa, Beitrage zur Herstellung von 
acitonldslichen Celluloseacetaten. Vff. haben den Zusammcnbang zwischen den 
Mengen der ala Katalysator yerwendeten Mengen H ,S04, der Temp. n. der Einw.- 
Dauer bei dem Verf. yon M il e s  (A. P. 838350 [1904]) untersucht u. die reduzierende 
Krafc der Prodd. gegen Fehlingsche Lag., die Loslichkeit, den Eaaigsiiurogehalt u. 
Viaeositat beatimmt. Die Beobachtung K n o e v e n a g e l s  (Ztschr. f. angew. Ch. 2 7 . 
505; C. 1914. II. 961) wurde beatgtigt. Beim Hydratiaieren bei etwaa hoherer, 
nicht geeignetcr Temp. yerringert sich die Yiscositat oder yermehrt sich nicht, 
wahrend die Cu-Zahl mit der Zeit zunimmt. Bei niederen Tempp. iat daa Um- 
gekehrte der Fali. Die Einw. der Temp. ist deutlicher wahrend der Acetylierung 
ais wŁhrend des Hydratisierens. Ein bei hoherer Temp. acetyliertes Prod. ergibt 
ein minderwertigea acetonl. Prod.1 selbst bei darauf folgendem Hydratiaieren bei 
niederer Temp, wahrend auf ein bei niederer Temp. acetyliertea Prod. die Temp. 
des Hydratisierens eine goringere Einw. ausubt. Die geeignete Temp. hangt yon 
der Menge H,S04 'ab. Mit einer zu geringen Quantitat ist kcin gutes acetonl. 
Prod. zu erziclen. Die Verlangerung der Acetylierung hat achadliche Einw. Sind 
Katalysatormenge u. Acetylicrungsdauer bis zu einem gewissen Grade beachrankt, 
erzielt man bei hoherer Temp. noch gute Reaultate. Abetumpfung der HsS04 
beim Hydratiaieren iat zweeklos. (Ztschr. f. angew. Ch. 37 . 414 —18. Kioto, 
Uniy,) J u n g .
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L. S. F ry e r , Herstelhmg kunttlicher Seide nach dem Cuprammor.iumvcrfahren. 
Die einzelnen Stufen des Verf., Bsb. der Linters, Herat. der Lsg., Spinnen u. 
Nachbehandela werden beachrieben. Liehtbilder im groBen benutzter Einrich- 
tangen sind beigefiigt. (Chem. Metallurg. Engineering 30. 743—48. New York 
City.) St)VEBN.

H. Jentgen,_.4Zće m d  neue Yerfahren zur Herstellung von Kupferteide. Einzel- 
heiten iiber die Herst. der Spinnlsg. u. daa Spinnen. (Faserst. u. Spinnpfł. 6. 
49—53.) St)VEBN.

W illers, Lonarit. Unyerbronnliehes, ol-, fett- u. benzinfestes Acetylcellułose- 
prod. zur Beret. von Formstiickcn, Staben u. Platten an Stello von Haitgummi, 
Galalith oder Cclluloid. D. =  1,45. Durchschlagsfestigkeit je  0,3 m/m Dicke e= 
groBer ala 2000 bis zu 13400 V. je 1 m/m Plattenstarke. OberflachenwiderBtand 
2300—1000000 Megohm. Unl. in Bzl., Petroleum, Sprit; nicht angreifbir durch 
Gase, verd. Sauren u. Alkalien; warmebestandig bia 180°. PreBdruck 80—250 kg 
je qem bei 100— 230°. (Kunststoffe 14. 36—37.) Zahn.

F rederick  Denny Farrow  und Sldney M anrice N eale, Die Messung der 
Viscositat von LSsungtn der Baumwólle tw wdsserigem Kupferoxydammoniak und 
seinc Wichtigkeit zur Bcurtcilung der Textilqualitat. V erB chiedene Arten der Vis- 
cositStaermittlung werden beachrieben. (Faserst. u. Spinnpfł. 6. 53—54. Nach 
Journal of the Teitile Inatitute 15. T. 157—74.) StiYEBN.

fi. E. lo fto n , Eine Mejlvorrichtung der Farbeigenschafłen von iceipem Papier. 
Zwecks Messung der Farbę wird ein Kolorimeter nach A. H. P fu n d  angewendet, 
welches nach dem Prinzip der multiplen Reflesion arbeitet. (Journ. Franklin Inst. 
197 . 120-121.) F b a n c k e n s t e in .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
—, Einfache Sandfiltcr fiir die Eeinigung gebrauchter Sćhmierole. Ein mit 

Dampf heizbarer gelochter Blecheylinder von 1 mm Lochweite mit Baumwólle u. 
Sand dient ala leicht herstellbareB Filter. (Apparatebau 35. 162—163.) K a n t .

F. S. Slnnatt, A. B. Owies und N. Simpkin, Die unorganischen Bestandteile 
der Kohle. IV. Der Schmchpwnkt der Kohlenasche. Vff. beBchreiben ein Yerf. zur 
Best. yon F. der Asehe u. berichten Uber eino Unters. der FF. der Aachen der 
yerachiedenen Bestandteile, die aus Kohlefłozen abgeechieden werden konnen. 
Nach Besprechung dea Schrifttuma b ie rtib e r wird der benutzte App. a n  Hand meh- 
rerer Abbildungcn nach Einrichtung und H a n d h a b u n g  beachrieben u. die damit 
erhaltenen Ergebnisse besprocheD, Die feingepulyerte Kohle wird bei 800—850° 
yeraacht, dann die Aache mit 10%ig. Siarkelsg. zu einer Pastę yerrieben u. daraua 
kleine Stabchen yon Vsi Zoll DurchmesBer u. */i0 Zoll Lange gepreBt, die gleich- 
zeitig getrocknet werden. Ea geniigen dazu noch 0,2 g Aache. Die Stabchen sind 
dann zur Best. dea F. fertig, die in einem elektr. geheizten Ofen yor Bich geht. 
Die yerachiedenen Kohlebestandteile ergeben danach je nach dem Flóze folgende 
FF.: Vitrain 1340°, 1310°; Clarain 1310°, 1260°, 1320°; Durain 1430° u. iiber 1450°; 
Fuaain 1220° u. 1200°. Ea wechselt der F. der Aschen yon Kohlen aua yerachie- 
denen Horizontcn eines Flozea innerhalb weiter Grenzen. Die chem. Unters. ist 
fiir die Beurteilung des F. einer Asche yon geringem Werte. (Ygl. S in n a t t  u . 
S im p k in , Journ. Soc. Chem. Ind. 41. T. 164; C. 1 9 2 2 . III. 820.) (Journ. Soc. 
Chem. Ind. 4 2 . T. 266-72. 1923.) R C h l e .

W. A. Bono, A. fi. Pearson und E. (łuarendon, Untersuchungen iiber die 
Chemie der Kohle. III. Teil. ExtraJetion von Kohlen durch Benzol unter Druck. 
(II. ygl. Proc. Boyal Soe. London, Serie A 100. 582; C. 1922. IV. 512.) In Fort- 
Betzung ihrer UntersB. iiber die kokenden Eigenschaften der Kohle extrabieren Vff. 
die Kohlen mit Bzl, unter Druck in einem App,, der nach dem Soihlet-Prinzip
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arbeitet. Dio Extraktion geschah bei 250, 260 u. 285°. Gasentwicklung wurde in 
keinem Fali beobachtet, auBerdem bildeten sich auch nur Spurea yon W. Jeder 
einzelne Auszug wurdo fiir sich untersucht. Auf diese WeiBe wurden 5—15% der 
angewandten Kohle estrahiert. Bei den bituminosen u. subbituminosan Kohlen 
eind 4,5—7°/0 des Extraktea stiekstoffreie Huminkorper, die hauptsaehlich fiir dio 
kokenden Eigenschaften der Kohle maBgebend sind. Diese Huminkorper wurden 
in den nicht oder nur schwach backenden subbituminosen Kohlen nur bis zu 2<>/0, 
in den nichtbackenden Braunkohlen uberhaupt nicht gefunden. Die harzigen Be- 
standteile in bituminosen Kohlen betragen weniger ais 1%; sie tragen nur zu 
einem geringen Grade b u  den kokenden Eigenschaften der Kohle bei. Bei den 
nicht backenden halbbituminosen Kohlen rnachte die Eitraktion nur 0,5—1,25°/0 
aus. Ihre nichtbackenden Eigenschaften sind auf den geringen Gehalt an Humin- 
korpern zutiickzufuhren. Die Ausziige der bituminosen u. subbituminosen Kohlen 
enthielten auBerdem noch stiekstoffreie, waehsahnliche, neutralreagierende Korper 
von geringem Sauerstoffgehalt. Die Riickstando nach der Eitraktion der bitumi
nosen Kohlen hatten die kokenden Eigenschaften yerloren. — Eine Auenahme 
bildeten die unreifen Morwell-Braunkohlen aua Australien. Der Auszug enthielt 
hauptsaehlich stickstoffreies, nicht yerseifbares Harz (Re3ene-like), Harzester (Resene- 
ester), aliphat. oder alicyel. Sauren u. Polyoxyphenole. (Proe. Royal Soc. London, 
Serie A. 105. 608—25.) G o t t f r i e d .

Georgea Charpy und Gaaton Decorps, Uber die Bestimmung der Oxydier- 
barkeit von Kohlen. (Vgl. C. r. d. 1’Acad. des sciences 173. 807; C. 1 9 2 2 . IV. 80.) 
Zur Best. dea „ O x y d a tio n s in d e x “ von Kohlen eignet Bich an Stelle des 1. c. 
beschriebenen Verf. (Erhitzen in Luft) Behandlung der Proben (0,25 g) mit HN03 
(10 ccm), D. 1,30 bei 20°. Ohne Verluste fliichtiger Verbb. befiirchten zu miissen, 
kann die Behandlung mit HNO, auch bei 100° erfolgen. (C. r. d. 1’Acad. des 
suienccs 178. 1588—89.) H a b e b l a n d .

E. Diepachlag, Koksbcschaffenheit, Bestimmung der Eigenschaften und Erzielwng
guter Sorten. Der im HochofenprozeB yerwendete Koka soli eine gute Verbrenn- 
lichkeit neben hoher Festigkeit haben. Die Verbrennlichkeit hiingt ab yon der 
Natur des bei der Verkokung auagesehiedenen Kohlenstoffea. Die Festigkeit ist 
bei gut ausgebranntem Koks hoch, wird aber durch Schrumpfung beeintriichtigt. 
Vf. hat yersueht, durch Verkokung unter Druek erhdhte Festigkeit bei guter Ver- 
brennlichkeit zu erzielen, u. gefunden, daB diese Eigenschaften boi Anwendung eines 
bcstimmten Druckes, der von der Art der gebrauchten Kohle abhangig iBt, am 
giinstigsten werden. (Stahl u. Eisen 4 4 . 496—98. Breslau.) L O d eb .

H. Schwenke, Bas TroćkenWschcn von Koks. Vergleich'ende Beschreibung der 
biaher yorgescblagenen Verff.. zcrfallend in solche mit direkter u. jndirekter Ab- 
kiihluttg, erstere in Gleichstrom u. Gegenstromyerff. Verschiedene Abbildungen im 
Original. (Het G as 44. 134—45. Dortmund.) G e o s z f e i/d .

F. H ausser und E . Bestehorn, Vtrsuche iiber die Abhangigkeit der Koksgiite 
von den Garungsverhaltni$sen. I. Auf Grund der mit dem beschriebenen Ver- 
suchsofen gemachten Erfahrungen kommen VfT. zu dem Ergebnis, daB die Ver- 
kiirzung der Garungsdauer u. die entsprechende Erhohung der Garungstemp. bei 
Ofen gleicher Breite sowohl die Verbrennlichkeit ais auch die Abriebfeatigkeit des 
Kokses yerringern. Die Yerschlechterung dea Kokses iat aber nicht so groB, daB 
sie sich in einem hoheren Koksyerbrauch irrr Hochofen bemerkbar maeht. (Be- 
richte d. Gg. f. Kohlentechnik 1923 . 279—91. Dortmund-Eyines, Sep.) F b a n c k e n s t .

F rltz  Sohreiber, Uber Struktur und Vtrbrennlichkeit des Kokses. Vf. tritt den 
Ansichten von H e u p e l -L ie r g  (Ztschr. f. angew. Ch. 2 4 . 2044) uber den EinfluB 
des Aschegehaltes entgegen, da von ihm u. anderen nschgewiesen ist, daB, je hoher 
der Aschegehalt, je geringer die Festigkeit eines Kokses ist. Ferner ist ihm un-
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yerstandlicb, daB nach Heyd (Brennstoffehemie 4 . 198; C. 1 9 2 4 . L 716) SiO, in 
der Holzkoble in anderer Form wie im Koka enthalten sein sol), u. andereraeits 
weicht die Hypothese der Red. u, Hydrogeniaation der SiO, durch H von den 
chem. G rund aa t zen ab u. ist unwahracheinlicb. Nach aeiner Ansicht ist die Ver- 
brennlichkeit des Koksea abhfingig von der Stiickform u. dem Porenraum u. ge- 
gebenenfalls noch yon seinem Geh. an flucht. Bestandt. Im allgemeinen kann 
man sagen: je leichtcr ein Koka deato lcichter yerbrennt er. Vf. tritt weitcr der 
Meinung yerscb. Autoren entgegen, wonach die Darstellungsbedingungen fiir 
GicBereikoka durch móglichat raaches Steigen der Temp. charakteriaiett werden 
Eollen. Bei einer Temp. von 800° zeractzt aich CH4 in H u. C u. dieaer C f.ettt 
sich in den Kokazellen ab u. yerleibt dem ganien Kokagebilde je nach Lange der 
Dauer eine meist perlenartige Obeiflache yon diebtem Gefiige. Je fiubzeitiger die 
Zers. dea CH4 begłnnt, um so dichter u. fester u. gleichzeitig achwerer yerbrenn- 
lich wird der Koks sein. (Brennstoffchemie 4 . 273—275. 1923. EsBen.) Fb.

F. Heyd, Uber Słrulcłur und Verbrennlichkeit des Kohut. Eine Zuschrift zur
gleichnamigen Abhandlung von F. Schreiber. Vf. behauptet, daB S c h b e ib e b  (vorst. 
Ref.) den Beweis nicht erbracht hat, das Si, F e  u. Al nur ais SiO,, Al,Oa u. Fe,O, 
u. nicht zugleich an die Bestandteile der organ. Kohlesubstane gebunden yorhanden 
seien. Ferner kommt nach aeiner Anaicht die Entatehung von achweryerbrcnnlichem 
Koka durch Metbanzerfall nur fiir Bienenkorbofcn in Frage. Er achliigt einen Weg 
yor, wie man den EinfłuB der einzelnen anorgan. Komponenten auf dio Schwer- 
yerbrennlichkeit dea Kokaes atudieren konnte. (BrennBtoffohemie 4 . 339—40. 1923.' 
Witkowitz.) F r a n c k e n s t e in .

F. Schreiber, Entgegnung au f vorstehende Ausfiihrungen von F. Htyd. StelluDg- 
n ah m e zu  dem  A u fsate  u . Z u ru ckw eiaung  yon  fa lachen  B ehaup tungeD . (Brennstoff- 
chem io 4 . 341. 1923. EBBen-Riittenachcid.) FEANCKENSTEIN.

Georg Agde und Fritz Recke, t)ber Struktur und Verbrcnnlichkeit dea Kokscs. 
Zu den Ausfiihrungen von Fritz Schreiber. (Vgl. vorvorst. Ref.) Beachreibung 
eines App. zur Verkokung von Kohle bei beat. Temp., Vff. kommen auf Grund der 
Unterap. zu gleichen Ergebniseen wie S c h b e ib e b . (Brennatoffchemie 4 . 341—43. 
1923. Darmstadt.) F r a n c k e n s t e in .

E. R. Sntcliife, Edgar C. Evans und R. V. Wheeler, JSochofenkoks. Unter 
Angabe yon Analyeen u. Mikrophotographien yon Koks wird daa Yeih desselben 
im Hochofcn beaocdera im Vergleich mit Holzkoble besprochen. (Engineering 
65. 664—67. 1923.) F r a n c k e n s t e in .

C. H. S. Tupholme, Die Anwendung von Innenbeheizung fiir Tieftemperatur-
Terkokung. Bei dem Veif. yon D a y ie s  wńd eine liegende Trommel zunaebst yon 
auBen beheizt u. dann ein Teil der Abgase durch die Trommel im Gegenstrom 
hindurcbgofubrt. I l l in g w o r t h  laBt heiBe Destillationsgaae bo durch Kohle 
btreichen, daB die erreichte Temp. untcrhalb der Kokabildunga-Temp, liegt, u. er- 
halt so einen KokB, der auch bei weiterem Erhitzen nicht mehr ainteit. K o p p e b s  
yerwendet ala Warmeąuolle h. Stahlkugeln, welche in einen mit Kohle beacbickten 
Drehofen eingehiacht werden. P l a u so n  betreibt die Yerkokung mit iiberhitstem 
W.-Dampf oder h. ineiten Gaaen. (Chem. Metallurg. EDgineering 30. 861 bis 
863.) F r a n c k e n s t e in .

W. Gluud und G. Schneider. Das Kcnntlichmachen ton Benzol-Produkten 
zwecks Verhiitung ton Diebstahlen. Ea kam darauf an, daa aus den Betrieben ent- 
wendete Bel. naehtrSglich zu identifizieren, ea wnrden Farbstoffe ausprobiert, die 
entweder das Bzl. direkt farben oder zunachst farblos sind u. erat auf Zusatz eines 
Entwickiera in Ereeheinung treten. Die betreffenden geeigneten Farbstoffe Ceres- 
blau, Ceresgelb, Ceresyiolett uaw. der Farbenfabriken yorm. F r ie d r , B a y e b  & Co.
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nebst den Yergleichslsgg. werden angegeben. (Ber. Ges. f. Kohlenteclin. [Dort- 
mund-Eying] 1923. 313—19. Sep. v. Vf.) F b a n o k e n s t e in .

H arry E. Roetho, Ycrsucheweise Erzeugung tton Strohgas. Die Versa. er- 
wiescn, daB die Erzeugung yon Gas auB Stroh u. ahnlichem Materiał nicht wirt- 
schaftlich ist, Belbst wenn das Gas zum Heizen, Beleuchten u. fiir Kraftzwecke 
verwendet werden kann. (Journ. Franklin Inst. 197. 125.) F b a n o k e n s t e i n .

E, V. Evans und H. S tanier, Studicn .uber Schwefel in Kohlegascn. — I. Die 
Entfernung von Schwefelkohltnsło/f durch Nićkel ais Katalysator. Bei der Hydrie- 
rung mit Ni alB Katalysator wirkt bekanntlicb die Ggw. von S yergiftcnd. In dem 
Carpenter-EyansprozeB (Journ. Soc. Chem. Ind. 34. 9; C. 1916. II. 1099J wird der 
in den KohlengaBen befindliche CSt dureh tJberleiten der Gasc iiber erhitztes Ni 
eatfemt. Vff. unterauchen dies merkwurdige Verh, des Ni wie auch die Geeiguet- 
heit von NiS u. NiaS, ala Katalysator in diesem Prozefi. Die Bed. dos CS, gebt 
nach: CS, +  H, => C -f* H,S; das sich bildende NiS wird zu Ni reduziert, 
wenn yiel H, u, wenig H,S im Gasgemisch ist; es ist also immer melall. Ni yor
handen. Beim Oberleiten yon H, iiber NiS u. von H, u. H,S uber Ni bei 4205 
(Temp. im C.-E.-P/ozeBj ist die Konz. des H,S in beiden ausstromenden Gasen die- 
selbe. Wasserstoff, der H,S enthalt, ist mit dem Katalysator bei 420° im Gleich- 
gewicht, wenn eine bestimmte Konz. an H,S nicht uberschritten wird. Boi der 
Bed. des CS, in den Kohlegasen bildet sich aber'mehr H,S, ais die Gleicbgewichts- 
koDz. zulaBt. Die Gleichung NiS -j- H, =  Ni +  H,S yerlauft daher yon rechts 
nach links, alles Ni miiBtc also schlieBlich in NiS ttbergefiihrt werden. Vff. leiteten 
daher H, mit CS, yermischt iiber Ni u. Btellten fest, daB trotzdem aller CS, redu
ziert wird. NiS wirkt bIbo ebenso katalyt. auf die Bed. wie Ni. Ferner stellten 
Yff. fest, daB das NiS zuewt zu NiaSs reduziert wird, u. nebmen an, daB das Gas- 
gemisch immer mit NiaS, im Gleichgewicht ist, einerlei ob man yon Ni oder yon 
NiS ala Katalysator ausgeht. Yff. yergleichen eiperimentell die 3 Katalysatoren Ni, 
NiS u. NiaS, u. kommen zu dem Besullat, daB NiaS, am besten wirkt. Ni allein 
wirkt ctwas schwacher, bei NiS ist die Aktiyitat am Anfang gcring, Bteigt dann 
alltoahlich, aber erreicht nie die Wirksamkeit yon Ni u. Ni,Ss. Beschleunigend 
wirkt der Zusatz yon einigen Metalloiyden, am stgrksten beschleunigend der yon 
Thoriumosyd. Durch Erhohung der GasgeBchwindigkeit yermindert sich die 
Beaktionsgeschwindigkeit. (Proc. Eoyal Soc. London, Serie A 105. 626—41.) G f r .

Aohille Delclfeye, Erdfernung der Cyanwaseerstoffsaure aus dem Steinkohlengas 
und direkte Oewinnung von Berliner Blatt. Dem neuen yorgescblagenen Verf. 
liegen folgende Bkk. zugrunde. Beim Misehen eines Alkali- u. Eisensalz-Lsg. ent
steht das Hydrat: 2MOH -f- FeS04 ■== MjSO^ -f- Fe(OH),. Durch Einleiten yon 
HsS entsteht: Fe(OH), +  H,S =  FeS +  2H ,0  u. bei Ggw. yon HCN: FeS -f- 
6HGN -f- 4MOH =» M4FeCN, -+- H,S +  4 H ,0 . Daneben werden gebildet: 
2MOH +  H,S =  MaS +  2H ,0 u. MOH +  HCN +  H,S — MCNS +  H ,0  +  H,. 
Ein Teil der HCN gebt also in Sulfocyanyerbb. iiber. Da im Gase immer freier
O, yorhanden ist, setzt sich dieses mit dem H,S unterB. yon freiemS um: H,S - f  O >= 
2 ,0  +  S u. H,S +  2Fe(CH), +  O, => Ee,(OH), -f- S. Dieser freie S yerbindet 
sich mit dem FeS zu Fe,S,, u. d ic B e s  setzt B ic h  mit der HCN zu HCNS um: 
2FeS +  S =» Fe,Sa u. Fe,S, +  HCN =  HCNS +  2FeS. Diese beiden Scbwefel- 
eisenyerbb. yereinigen sieh zu Fe8S4, u. dieses bildet mit dem freien S FeS, :Fe,Sa +  
FeS «=■ FeŁS4; FeaS4 -j- S, = 3 FeS,. Zwecks Vermeidung der Nebenrkk. wird 
Na,CO„ angewandt n. muB der freie O, im  Gase auf ein Minimum reduziert werden, 
es yollzieht sich dann folgende Bk.: Na4FeCNa -f- 3S, =  4NaONS -j- Fe(CNS)s. 
Durch Oiydation in der Kalte werden die S-verbb. zera., bo daB man schlieBlich 
d a s  unl. Berliner Blau, S u. Fe,(0H)6 erhalt. (Chimie et Industrie 10. 632—35. 
St. Etienne.) F e a n c k e n s t e i n .
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Robert E. Wilson u n d  Harold S. Davłs, Mcsaung der relativen Absorptions- 
kraft von gaiabsotbierenden Ólen. D io  m it Ó len y e rsch ied en e r Zus. (M ol.-Gew., D. 
u. K p.) u. Bzl. n ach  den M ethoden von D a y is  u . W i l s o h - W y l u e  auegefiih rten  
V eras. e rgaben , daB dio A bsorptionB kraft dem  RAOULTachen G es. fo lg t. (Ind . and 
E n g in . Chem. 15. 947—50. 1923. C am bridge [Mass.],) G eim m e.

E. Wedekind, Die Trcckentorffrage vom Standpunkt des Ghemikers. Vf. be- 
riehtet iiber yorlaufige, orientierende Schwelyeras. mit Trockentorf u. Analyse dea 
Gasea u. Teers. Der Trockentorf wieś sehr hohen Aachegehalt mit hohem Gehalt 
an Silicaten auf. (Allgem. Forat- u. Jagdzeitung 1 0 0 . 61— 64. Hann.-Miinden. Sep. 
v. Vf.) J u n g .

E, M. Bailey, Die Raffination von Ólsćhiefer. Beachreibnng der in der achott. 
SchieferinduBtrie angewandten Yerff. (Chem. Trade Journ. 74. 679—82.) F b c k s t .

Franz Fischer und Carl Zorbę, Uber die thermische Redukłion von Phenolen zu 
Benzol im innen gesćhwefelten Eisenrohr. Das bei friiheron Yerss. (ygl. C. 1924. I. 838) 
yerwendete yersinnte Fe-Bohr, daa sich bei Yerwendung yonH zur Red. yon Phenolen 
bei 750° durchaua bewahrt hatte, erwiea aich ala unbrauchbar bei VerwenduDg von 
CO-haltigen Gaaen wie W.-Gas, da hierbsi der Sn-Obeizug zerstort wurde u. dann 
durch das freigelegte Fe C-Abscheidung eintrat, auch wenn nachher wieder mit H 
reduziert wurde. Vff. haben nun gefunden, daB in einem mit einer diinnen Schicht 
yon FeS uberiogenen Fe-Rohr die Red. der Phenole durch H ebenfalls ohneR uB - 
a b sc h e id u n g  vor sich geht. Der FeS-Oberzug, durch Einw. yon mit N yerd.
H,S bei beginnender Rotglut hergeatellt, hat gegeniiber der Verzinnung den Yorzug 
gr5Berer Billigkeit, er laBt sich leicht heratellen, iat im Gegenaatz zur Ytrzinnung 
auch fur stark C-haltigeB Fe (GuBeisen) yerwendbar u. kann jederzeit erneuert 
werden. Die C-Abscheidung bei Verwendung yon CO-haltigen Red.-Gaaen yer- 
hindert er jedoch nicht. Verzinnt gewesene Rohre konnten durch Schwefelung 
wieder brauchbar gemacht werden. Bei der Red. yon Trikresolgem isch durch 
H bei 750° in einem gesćhwefelten Fe-Rohr (160 cm Lange, 22 mm Durchm.) trat 
in 30 Stdn. keino RuBabscheidung auf; auch in einer groBeren Ver3ucheanlage 
(ygl. F is c h e k ,  S c h b a d e r  u . Z e b b e , BrennstofFehcmie 3 . 289; C. 1923. II. 57) yer- 
liefen Verss. mit T r i k r o B o l ,  B ra u n k o h le n k re o so t, F re a o l u. e s th n . Schie- 
fe ro l giinstig ohno jede RuBabacheidung. Das Rk.-Gas enthielt immer gróBere 
Mengen CO, dio moglicherweise durch Kondensation yon 2 Mol. P h en o l zu N aph- 
th a lin  entatanden sind. Die Entmethylierung der Kreaole trat erat bei langerem 
Verweilen auf hohere Temp. ein, bei echnellem Durchleiten entatand dagegen mebr 
Toluol. Durch VergroBerung der Obeiflache des Rk.-Rohrcs auf das Doppelie 
wird die Rk.-Goschwindigkeit nur um */8 erh5ht. Bei der Red. entatehen auch 
niedrig sd. alipbat. KW-stofFe. — Phenole lieBen sich durch gesćhwefelten Halb- 
koks zu 30%, bei Ggw. yon W.-Dampf za 40% zu Bzl. reduzieren. (B rennatoffchem io
4 . 309—12.1923. Miilheim-Ruhr, Kaiser W il h e lm - In st. f. Kohlonforschung.) T r o p s c h .

Eduard Schnabel, Die slaatlichen Naphthagrubin von Gbely in  der Sloioakei 
(1913 bis 1922J. Geschichte u. Geologie des V. u. chem. Zus. des Erdols. 
(Petroleum 2 0 . 835—50. Goding.) * F b a n c k k n s t e i n .

Wilh. Franckenstein, Fortscbritte und Andcrungen auf dem Gebiete des Erdols. 
Die in den letzten 10 Jahron bekanntgewordenen Neuerungen werden besprochen. 
(Ztschr. f. angew. Cb. 37 . 357—60. Berlin) F b a n c k e n s t e i n .

W. M. Myers, IJhlichkeit von fein verłeiltem Gesteinsstaub in Wasser, Erdol 
und Alkohol. Die Lóslichkeitayerhaltnisse yon Kalkstein u. Quarz werden unter- 
sucht. (Journ. Franklin Inst. 197. 129—30.) F b a n c k e n s t e in .

H. I. Waterman und J. N. J. Perquln, Die Darstellung ton Petroleum aus 
I<etten. Beschreibung einiger Versa. mit Baumwollaamenol, die bei hohetn Druek 
(79—272 Atm.) teils bei Ggw. yon H, (Bergiua) teila ohne H, (Kraekyorgacg) aus-
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gefiibrt werden. Bei beiden Verff. wurde vorhandcner gebundener O prakt. vollig 
ala CO, CO, u. H ,0  ausgetrieben, Ursaehe ohne Zweifel die hohe Temp. Beim 
Erhitzen bei G-gw. von H, entstand weniger Koks u. die KW-stoffgemische waren 
starker gesattigt ais bei der Krackung. (Chem. Weekblad 21. 293—95. Delft, 
Techn. Hochsch.) G b o s z f e l d .

Hans Tropach, Ober moderne Krackoerfahren. Besprechung der modernen 
Krackprozesse, besonders der Verff. von B u e t o n , D d b b s , B l Oh n e b  u . B e e g iu s . 
(Brennstoffchemie 5. 97—101. Mulheim-Ruhr.) T e o p s c h .

Etlenne Audlbert, Die Kohlc und das Problem der flilisigen Brennstoffe. 
Gcschichfe, Anwendung u. chem. Verf. des Erdols, Verarbeitung der Kohlen- 
destillationaprodd., Generatoren u. Kokaofen. (Chimie et Industrie 10. 613-31.) F e c k .

Emeryk Kroch, Uber Silica Gel. Vf. gibt zu dem Aufsatz von S in g e r  
(Petroleum 20. 279; C. 1924. I. 2222) einige Erlauterungen. (Petroleum 20. 732 
bia 733. Jedlicze.) F r a n c k e n s t e in .

Eug. Sanvago, E in Versuch der Klaisifikation der leichten Ole aus Steinkohlen-
Ueren. Chem. u. phys. Konatanten von Bzl., Toluol, Xylol u. Nephtha. (Rev. deB
produits chim. 27. 325—30.) F r a n c k e n s t e in .

F. J . Nellenateyn, Die Einwirkung von Jod auf Kohlenwasserstoffe. Die vom 
Yf. gegebeno Erklarung der Asphaltb. durch unyollstandige Verbrennung von ein- 
C-atomigen Disaoziationsprodd., wobei C abgeschieden u. in kolloid gel. Form den 
wesentlichen Beatandteii des Asphaltes bildet (vgl. Chem. Weekblad 21. 42; C. 1924.
I. 1885), wird durch das Verh. von J  gegen KW-stoffe beatatigt. Bei Einw. von 
J auf Paraffinol, festes Paraffin, DeBtillate yon Borneoaaphaltol sowie von pers. 
01 bilden sich bei 160°, auf PreBgaaoldestillat, Lsg. yon meiikan. Asphalt in Bzl., 
von Heveakautsehuk in Bzl. schon bei gewohnlicher Temp., auch ohne Zufiigung 
von Katalysatoren, H J u. C, letzterer teils unl. teils kolloid gel., ausflockbar mit 
Bzn. Kp. 40—60°, A. usw. Bei Einw. von Cl, auf meiikan. Asphalt tritt keine 
oder nur geringe C-Abscheidung ein; Br, nimmt Mittelstellung zwisehen J , u. Cl, 
ein. DaB Aaphaltb. durch Oiydation der Einw. von J,- auf KW-stoffe entsprieht, 
wird durch folgende Gegenuberstellung yeranschaulicht:

Nur liegen die Yerhaltnisse bei J , einfacher, weil nur C u. H J entatehen. — Durch 
Einw. von J , au f Prcflgasoldeitillat, Nachbehandlung mit Na,S,0„ Ausflockung mit 
Bzn. oder A. wurden Prodd. mit 8,4—37% Jj erhalten, Adsorptionsnerbb. von C 
mit Jit aus denen das J , weder mit Na,S,0„ noch mit NaOH yollig entfernt werden 
konnte. — Boi der Bromzahlbest. nach Mc Ilhiney wird hfiufig statt der Addition 
u. Substitution die Adsorption u. Dehydrogenation gemessen. (Chem. Weekblad 21. 
102—6. Delft, Techn. Hochach.) G b o s z f e l d ,

J. Marcusaon, B ildm g von CerainkoUenwasseritoffeń aus Montanwaćhs. Bei
trag m r Pragę der Erdólentstchung. (Vgl. Ztschr. f. angew. Ch. 37. 35; C. 1924, 
!• 1723.) Durch Erhitzen von Rohmontanwachs mit Katalysatoren (Kieselgur) erhalt 
man unter Yermeidung einer Dest. reichliche Mengen Protoparaffin, das dem 
Cereain gleicht. Die Synthese bietet eine gewichtige Stiitze fur die Englcr-Hofer- 
sche Theorie der Entstehung des Erdóls u. des Ozókerits. Eine weitere Stiitze ist 
die B. von Alkoholen u. Ketonen, die auch im Ozokerit durch die Best. der Acetyl- 
zahl yor u. nach dem Hydrieren nach dem Verf. von G e On  u . U l b b ic h  nachge- 
wiesen wurden. Die Alkohole konnten durch Auskochen mit Essigsaureanhydrid

Einw. yon O, Einw. von J s
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angereichert werden. Das von KU n k l e e  u. S c h w e d h e l m  (Seifensieder-Ztg. 35. 
1285; C. 1 9 0 9 . I. 871) erhaltene Prod. aua Stcarinsaure war yermutlich Słcaron, 
nieht Ceresin. Erhitzt man Montanwacha langere Zsit mit Kiesclgur, bo ver- 
schwinden die yeraeifbaren Anteile fast yollig, der ólgehalt wacbat auf Kosten 
der featen Bestandteile. Ea ist anzunehmen, daB die paraffinhaltigen Erdole ahu- 
lich aua Wachsetoffen ohne Deat. entstanden sind. (Ztschr. f. angew. Ch. 37 . 413 
bis 414. Berlin-Dahlem.) J u n g .

v. d. Heyden und Typke, Einwirkung verschiedener Seifen auf Transforma- 
tórenól. Vff. Btellten den ungiinstigen Einflułi yon Ca- u. Fc-Seifen u. yon Mg- u. 
Al-Oleat fest, wShrend MgO u. MgCO„ sowie Al,O, einen aehr giinatigen EinfluB 
auf daa Ó1 haben. Bleiaeifen zeigcn bereits nach 3 Tagen ihren ungiinstigen 
EinfluB, wahrend Bleimetall ungefShrlicher iat. (Petroleum 20. 857—58. Berlin- 
Obersehoneweide.) F r a n c k e n s t e in .

P. Hausser und H. Ellerbnsch, Vtrtuche mit Olen aws der Steinkohlen&chieelcrei 
ais Kraftetoffe. Die Verss. wurden mit Bcnzin u. Treibol aus dem Urteer u. Benzin 
aus dem Schwelgase yorgenommen. Es ergab sich, daB Urteerbenzin ais Treib- 
mittel fur Automobilmotoro nicht zu yerwenden ist, da nach kurzer Zeit die EinlaB- 
yentile yerschmutzen, was auf den Gehalt an ungcsattigten Verbb. zuruckzufiihren 
iat. Das yerwendete Urteertreibol konnte wegen zu hohen Aschegehaltea nicht 
gebraucht werden. Die Gasbenzine dagegen crgaben aehr gute Besultate, aie sind dem 
Motorenbenzol zum mindesten gleichwertig. (Auto-Technik 13. Nr. 11. 29—34.) FhCK.

W a. Ostwald, Das Verbrennen von Brcnnitaub. Bezugnahme auf eine Ab- 
handlung yon N d s s e l t  (Ztachr. Ver. Dtach. Ing. 68. 124; C. 1924 . I. 2551), in 
der er sich mit der rechnerischen Beherrschung der T e ilch en g ro B en  y o n  Brenn- 
stoffolen befaBt. (Auto-Technik 13. Nr. 4. 7.) F r a n c k e n s t e i n .

Pr. Petrik, Analyse von durch L uft verga»ten oder mit L u ft vermiechten Brenn- 
stoffen. Das VerhSltniB yon C O ,: O, in den Verhrennungsprodd. ist fiir einen 
Brennstoff cbarakterist. u. konstant, so daB man daraus den Brennatoff beatimmen 
kann. Bei yerschiedenen Qualitatcn eines u. desaelben BrennstofFes kommen 
Schwankungen bis zu 3°/0 yor. Bei mit Luft yermischten Brennatoffen berechuet 
man aus dem N nach der Proportion 79 : 21 die Menge der Luft u. nach 100 =■ 
Luft -J- x  (Brennstoff) die Brennatoffmenge. Wegen der Einzelheiten der Versa. 
muB auf das Original yerwieaen werden. (Chemiekś Listy 17. 31—34. 50—53. 
1923. Kladno.) ST O JA N O Y i..

W, A. Selyig und W. L. Parker, Bestimmung der Feinheit von Staubkohle- 
Die Anwendung yon Handsicben wird gegeniiber den mechan. Sieben ais Norm 
yorgesehlagen. (Journ. Franklin Inst. 19?. 128—29.) F r a n c k e n s t e in .

E. Hiinerbein und F. Eoerster, Zur Bestimmung des Stickstoffs in Kohlen. 
Die Beat. yon N in Kohle nach K je l d a h l  ist nach T e r e e s  (Journ. f. GaBbeleuch- 
tung 6 2 . 173. 200 [1919]) nicht anzuwenden, sie muB mittels Yerbrennung nach 
D u m a s  yorgenommen werden. Der hierzu yerwendete O muB frei yon N Bein u. 
wird d a h e r elektrolyt. au s  W. gewonnen. Um bei der Vcrbrennung im Bohr die 
Entstehung yon CH4 u. CO zu yermeiden, wird die zu yerbrennende Kohle in 
einem Schiffchen mit fein yerteiltem CuO in d&nner Schicht bedeckt. Der App. 
zur HersŁ yon O u. die Anordnung u. Arbeitsweiae der Yerbrennung werden be- 
schriehen. (Brennstoffehemie 4 . 337—38. 1923. Dresden.) F r a n c k e n s t e in .

P. Hausser, Map und Bestimmung der Verbrennlichkt.it des Kokses. Yf. hat im 
Gegensatz zu den Yorsehlagen yon K o p p e e s , K o r e v a a r  u. S u t c l if f e  u. E v an s  
ein Verf. ausgearbeitet, das von den bei der Verbrennung sich yollziehenden Gas- 
reaktionen C +  O, =■ CO, u. CO, -f- C =* 2 CO ausgeht. Auf Grund der Yer- 
brennungagasanalyse u. der auftretenden Temp. kann man die Yerbrennlichkeit dea
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Koka beetimmen. (GHiickauf 69. 699—702. 1923. Berichte d. Ges. f. Kohleteohnik
1923. 265—78. Sep. Dortmund-Eying.) F e a n c k e n s t e in .

A, K orevaar, Map und Bestimmung der Verbrennlichkeit des Kokses. Vf. be-
spricht das Vocf. yon H a u s s e e  (yorat. Bef) u. kommt zu dem SchluB, daB dieaes 
praktiach wie theoretiach nicht richtig iBt. (Stahl u. Eiaen 43. 1565—66. 1923. 
a’Gravenhage.) F e a n c k e n s t e in .

F .  H am ser, Map und Bestimmung der Verbrennlichkeit des Kok/es. Yf. nimmt 
Stellung z a  den AuBerungen von K o b ey a a b  (vorst. Bef.). (Stahl u. Eisen 43. 
1566. 1923. Dortmund-Eying.) F e a n c k e n s t e in .

Ferdinand Schulz und Jean  Prunet, Uber eine neue Reaktion von Tief- 
temperaturteer. Eino konz. wsa. Lag. yon Ct Ot ZT,• Ht O, die mit wenigen Tropfen 
FeCI, yeraetzt iet, gibt beim Schiittcln mit bei niedriger Temp. dargeatelltem Teer 
aus Ligniten oder Steinkohlen eine indigoblaue Fśirbung, die bei Zugabe von H,SOt 
zitronengelb, auf Zuaatz yon Alkali wiederhergestellt wird; bei uberachiiaaigem 
Alkali wird dio Farbę zunachst purpurrot, achlieBlieh hellrot. Die Rk. tritt mit 
allen o-Dioxyphenolen ein; im apeziellen Fali hat sich ergeben, daB Brenzcatechin 
fur die Blaufarbung yerantwortlich zu rnachen iat. Kokerei- u. Gaaanataltateer 
geben die Farbung nicht. Von anderen uatersuchten Salien 'gab nur Ferricitrat 
eine ahnliche Farbenrk. (Buli. Soc. Chim. de France [4.] 35. 638—41. Prag, Techn. 
Hochach.) H a b e b l a n d .

Bana v. d. Heyden und Kurt Typka, Einige Bemerkungen zu dem Aufsati 
von Gasimir „Uber die Teerzahlbestimmung in MineraKlen. (Petroleum 19. 763;
C. 1924. L 1300.) Vff. weiaen darauf hin, daB die bei der Teerzahlbeat. erhaltenc 
Seifenlauge ein eelektiyea Loaeyermogen fiir aaphaltahnliche Stoffe beaitzt, u. halten 
die ursprttngiiche Form der Teerzahlbeat. nach K ie s s l in g  ftir die beate. (Petroleum 
19. 949. 1923. Berlin.) F e a n c k e n s t e in .

E. Beri und E. W achendorff, Die Bestimmung organischer Dampfe in Gat- 
gemischen mittels aktiver Kohle, insbcsondere die Benzolbeitimmung iw Leuchł- oder 
Kókueigas. Dieae von B eb l, Andeess u. M d ellee  (Ztachr. f. angew. Ch. 34. 
125; C. 1921. IV. 152) angegebene Methode erweist sich, im Gegensatz zu der 
Kritik yon F. F ischeb u. Zebbe (Brennstoffchemie 4. 355; C. 1924. I. 2939) bei 
Nachprufung ala ydllig zuyerlassig. 22 g „Sorboidkohle" in U-Rohr, Einbringen 
voa Bzl. (2—9 ccm), daa durch Luftatrom in der Kohle yerteilt wird; Gew.-Zunahme 
i a ccm Bzl. umgerechnet. Dann Abtreiben mit Sattdampf bei 130°, Measen dea 
libergegangenen Bzla.; Trocknen dea Kohlerohra im Vakuum bei 130°, abermalige 
Beladung, uaw. neunmal. Zwiachen eingebrachtem u. wiedergewonnenem Bzl. 
konstantę Verlustdifferenz yon 0.45 ccm, die bei der Beat. ala Korrektur zuzuzahlen 
ist. Auagenommen iat die erate Beladung, yon der mehr zartickgehalten wird. 
(Ztschr. f. angew. Ch. 37. 205-6 . Darmstadt, Techn. Hochach.) A b n d t .

B. Dletz, E. Griinert und E. Noaok, Uber die Analyse der Schwelgase. Zur 
Beat. yon H tS  wird daa Gaa in einer mit Hg beachickten Hempelachen Pipette 
mit einer geaatt. Lsg. yon CuS04 in gleichen Gewichtateilen E ,S 04 u. W. geachtittelt, 
dereń Menge nach dem H,S-Gehalt des Gaaea zu bemeaaen iat. 1 ccm der Lsg. 
abaorbiert mit Sicherheit 6 ccm H,S. GO, wird durch 2 ccm 33% ig. KOH, die 
Leichtbtniindampfc durch A. u. O, durch NajS.O* abaorbiert. Die Beat. der ungesatt. 
KW-stoffe u. yon CO geschieht in der Ubliehen Weise. JET, wird am einfachsten 
nach H e m p e l -G e a e f e  durch Abaorption in einem mit Pd-Schwamm beachickten, 
vor der Benutzung mit CO, gefiillten Rohrcheii bestimmt Dio Grenzkohlenwasier* 
stoffe (CH, u. C,Ha) werden in der D ietzeschen Verbrennungspipette beetimmt, einer 
Hempelachen Gaapipette, in die yon unten eine Glaacapiliare eingefuhrt iat, in 
dereń Mtindung eine 15 mm lange, 0,1—0,2 mm weite Pt-Capillare eingeachmolzen 
ist. Ober dieser befindet sich eine Funkenatrecke. Das Gas kann durch ein Drei-

51*



784 Hj*. S c h ie s z - u n d  Sp r e n g s t o f f e ; ZUn d w a k e n . 1924. II.

wegst&ck in dla  Pipette sowohl von  untcn durch dio Pt-Capillaro, alB auch vou 
oben cintreten. Die Pipette wird mit gut filtriertem Hg gofiillt. Dann wird voa 
oben O, eingeleitet, bis die Pt-Capillare freiliegt, die Punkunstrccke in Tatigkeit 
gesetzt u. das zu analysierende GaB von unten durch dio Pt-Capillaro bo eingelcitot, 
daB eB mit reiskorngroBer Flamme brennt. Aua der Menge dcB augewandten u. 
des noch vorbandenen 0 „  der CO, u. der Kontraktion berecbnet man dann in der 
iiblichen Weise CH,, C,H„ u. N,. Bei zu groBer Flamme tritt leicht Oiydation des 
Hg u. damit zu groBer 0,-Vcrbrauch ein. Vff. haben dahor die Yorbrennung der 
G renzkohlenw aB seratoffe im (Juarzrohrchen mit CuO nach JA g e r  durchgefiihrt. 
Dieses wird vor der Best. mit reinem N, g efiillt u. nach durchgcfubrtor Verbrennung 
u. Abktthlung auf Zimmertemp. mit 25—30 ccm N, wieder ausgeBpiilt. Aus der 
gefundenon CO, u. der Kontraktion wird der CH4, C,H„ u. Na-Gehalt berecbnet. 
Die nach beid en  Verff. erhaltenen M itte lw erte  Btimmen b efried ig en d  Uberein. Nach 
den Verfif. wurden die bei der VerBchwelung von Zwickauer Kohle auftretendeu 
Schwelgase in den aufeinander folgenden Stadien der Deat. untcrB. Die R eaultate  
eind in Tabellen u. Kuryenbildern angegeben. (Brennstoffchemie 5. 33—37. Drcadon, 
Techn. Hochschule.) TiiOPSCH.

Gelaenklichener BergwerkB-Aktien-GeBellgohaft, Abt. Schalke, und Franz 
Sohutz, Gelsenkirchen, Verfahren zur Trennung von aliphatischen und aromatischin 
Bestandteilen d a  Urteers, gek. durch die Yerwondung von niedrig sd., organ. 
LSsungsmm. oder dereń Gemiechen a is E ntm ischungB m itte l. — AIb Losungamm. 
eignen sich  z. B. die Yorl&ufe der Petroleumdest., wie PAe., Lg. u. B zn, ferner 
dio aus dem Urteer gewonnenen Leicht- u. Schwerbenzine, sowie die Leichtbenzina 
aua den Schwelgasen. Beim Zusatz der Loaungsmm. werden von diesen vorzugs- 
weiBe die Neutralole des Urteers aufgenommen, wahrend die H auptm eD ge der 
Phenole sich in der KW-stoffachlcht nicht lost. Unterwirft man die abgetrennte 
Schioht der niedrig ad. KW-stoffe der Dcst., bo e rh a lt  m an  zunachst daa ange- 
wandte Loaungam. zurUck u. bei weiterer Dest. die dem Bzn. u. Petroleum aehr 
ahnlichen KW -ttoffe  dea Urteers von Kp. 80—400°. Dieae Ole enthalten nur 
geringe MeDgen, d u rc h  fraktionierte Dest. zu trennender, bei 200—225° sd. Phenole 
u. etwa 3°/0 Pech, bezogen auf die Menge des angewandten Urteers. Der in den 
LóBungsmm. unl. Anteil enthalt dagegen die Phenole, neben dem W., dem Kohlen- 
słaub, der Asche u. den weitaua groBten Teil der hoch sd., vorliiufig ala „Pech“ 
bezeichneten Stoffe. Nach mechan. Entfernung des W. u, der featen Korper 
liefert der halbfeate Ruckstand bei der fraktionierten Deat. die Hauptmenge der 
Phenole vom Kp. 200—250°, bestehend bub Krcsolen u. Xylenolen, bo wio hoch sd. 
neutrale Ole unbekannter Zus. Beispiele sind angegeben fur die Trennung mit 
H ilfe  von PAe. aowie von Urtcer-Bzn. Kp. 40—80°. Dio KW-stoffe finden zur 
H erat. von Benzinen, Leuchi- u. Schmierólen Verwendung. (D. E . P. 389471 
KI. 12 q vom 14/1. 1922, ausg. 5/2. 1924.) S c h o t t l A n d e r .

T. E. Starkey, Malvern, Natal, Schieferdestillation. Schiefer, bituminoae Kohle 
usw. werden durch eine Anzahl von auBen durch einen Mantel beheizten Kammern, 
durch dereń Mantel h. Gaae im Gegenstrom zum Beschickungamaterial des Ofena 
łtromen, gefuhrt'; Waaserdampf, óldampf oder andere Gaae werden in die Kammern 
eingeleitet, in denen hohle Riihrarme rotioren. (E. P. 212053 vom 2/2.1923, auag. 
27/3. 1924.) K a u s c h .

XX. Schieii- und Sprengstofie; Ziindwaren.
Gny B. Taylor, Salpetersaure aut Salpeler oder synthetischem Ammoniai. 

Betriebsanlageart, Betriebskosten, Gang u. W irtec b a ftlich k e it d e r b e id en  Yeiff. 
w erd en  e in a n d e r gegen ilbergestellt. Znr Zeit ist fiir Herst. v on  konz. HNOs daa
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Retortenyerf. noch otwao Uberlogen (fUr Amerika), wahrend daa Ammoniak- 
oiydationflVorf. das billigoro wird, sobald Byntbot. Ammoniak proiawort zu habon 
ist. Allo Blcikainmorn wird man mit Ammoniakoxyd»tionBanlttgou nusstattcn, donon 
man auch fiir vcrd. HNO, den Yorzug geben wird. (Ztachr. f. d. ges. SchieB- u. 
Sprengatoffwesen 19. 10—11.) Z a h n .

O. St. J . P erro tt, Explosioncn mittels flUseigen Sauerstoffs. Die W irkm g der 
diahten Lagerung in Patroncn. Vf. hat dio Eiploaionswirkung von C-, Dynamit-, 
Oellulose- u. Napbthalin-Patronen mittela balliat. Pcndcl nntera. DioVoras. zeigten, 
daB eino hohero Wrkg. erzielt wird, wenn dio Patroncn sehr dieht gcfOUt werden, 
so daB zwischen dem Materiał kcin O, B ich  befindet, (Engin. Mining Journ.-PreaB 
117. 610—12. Pittaburgh.) F k a n c k E n s te in .

C. A. Taylor und Wm. H. R inkenbaoh, Herstellung und cxplosive Eigen- 
sćhaftcn tion Cyanurtrtasid. In wenig UberachUaaigem W. gel. Natriumazid aetite 
aich mit Mol. Mengen unter W. fein zorkleinerten Cyanurehlorida unter Temp.- 
Erhohung (45°) in 12 Stdn. um; Ausbeute 00°/o, F. 94°. Prod. iat 1. in Aceton, 
Bal., Chlf., A, u. h. A., unl. in W. Empfindlichkeit gegen StoB u. Reibung iat 

■ grSfier ala beł Knalląucekailbcr; groBe Krystalle sind empfindlicher wie kleine. 
Zers. Uber 100° ohne Detonation bei langaamem Erhitzen, mit Detonation bei 
schncllcm Erwarmen oder Flammeneinw. Im Gegenaatz zu den Ausgangamaterialien 
ist Cyanurtriazid ungiftig. Es ist ein aehr wirksamer Detonator. (Journ. Franklin 
Inat. 198. 551. 1923.) Z a h n .

J. Barab, Das Eercosprengen (Sprengcn mit Hercopulver). Beim HercoBprengen 
wird Schwarz8prengpulver, das sich aus yerachiedenen Kornungen zuaammensetzt, 
mit detoniorender Bickfordacher Zttndschnur, die ihm eine Geachwindigkelt von 
5180 m gibt, in aenkrechfen (Saulen-)Ladungen angewandt. Typ. Reaultate, die 
in ofTencn Gruben beim Abraumen yon Antbrazitbanken, in Zement-, Kalk- u. 
SandatoinbrUchen erhalten wurden, werden tabellar. wiedergegeben u. zeigen, daB 
Ersparnisse yon 30—50°/0 gegenuber briaanten Sprengatoffen bei Arbeiten, welche 
Sprengatoffe yon 30—40°/o Aufbauchungsst&rke yerlangen, zu erzielen sind. (Ztachr. 
f. d. ges, SchieB- u. Sprengstoffwesen 19. 69—70.) Z a h n .

Sedlaczek, Neucrungen au f dem Gebicte der Schiefl-, Spreng- und ZUndmittel 
wahrend und nach dem Kriege. ZusammenfaaBung yor allem der aualand.
(amerikan.) Vorachl8ge u. Verbeaserungen. (Ztschr. f. d. ges, SchieB- u. Sprengatoff
weacn 19. 49—53.) Z a h n .

Sedlaczek, Zur Entwicklung der ZiindsaUe. Zusammenatellung der in den 
letiten 10 Jahren in der Patentliteratur niedergelegten Yorschriften Uber neue 
chem. Verbb. fur Zundaatze, neue Materialien u. Ladeanordnungen fur Spreng- u. 
Ziindkapaeln, Ziindungen fur fl. Luft, Verz5gerungsmittel u. Stoffe zur Herab- 
setiutig der Empfindlichkeit. (Ztachr. f. d. ges. SchieB- u. Sprengatoffweaen 19.
11-15 u. 17-24.) Z a h n .

C. A. Taylor und C. E. M unroe, Prufungmethoden fiir Dttonałoren. Zu- 
sammenfassendc Besprechung des Sandtests mit den yerachiedenen yom B u reau  
of Mines yorgcBchlagenen Abandcrungen u. Yerbeaaerungen der nach diesen 
Methoden erhaltenen Wirkungawerte der gebrauchlichsten industriellen Detonator- 
typen. (Ztschr. f. d. ges. SchieB- u. Sprengatoffweaen 19. 54—56.) Z a h n .

F. R ltter und E. Bolle, Uber die FesUtellung der Zuverlassig\eit von Ziind- 
schnur durch Rontgenstrahlen. Die noch unerforschten Zusammenhango zwischen 
dem Rontgenbild der ZUndschnur u. ihrem Brennyerh., den Bedingungen ihres 
gleichmaBigen Abbrenuena u. dem EinfluB der Pulyerseelenform auf Kurz- u. 
Langbrenner wurden geklart u. eine Anordnung zur Messung u. Registrierung der 
Brennzeiten besehrieben, die Bich yor a lljp  auch fiir die dauernde, laufende
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Betriebskontrolle eignet. (Ztschr. f. d. ges. SchieB- u. Sprengatoffwe3en 19. 
1 — 7.) ____ ____  . Z a h n .

Pierre Le Play, Prankreieh, Seine, Hcntellung tton Schiefipulver. Um einen
Ausgleich des Druckes herbeizufiihren, welcher in der Zeit, die zwischen dem
Moment der Entzfindang des Pulyers u. dem Moment liegt, in dem das GeschoB 
den Geschiitzlauf yerlŁBt, Btellt man ein Pulyer her, das aus yerachiedenen, einander 
amgebenden Pulyerschichten yon yerschiedener Verbrennungsgeschwindigkeit be- 
steht. (F.P. 564685 yom 4/4. 1923, ausg. 8/1. 1924.) Oe l k e r .

Sprengstoffwerke Dr. E. Nahnsen & Co., Akt.-Ges,, Hamburg, und Hans 
W allasch, Domitz a. d. Elbe, Sersłellung von gegen FeuchtigJccit unempfindlichen 
Sprengkapseln. In weiterer Ausbildung des duich daB Hauptpatent geschiitzten
Verf. werden iiber dem Knallsatz mit reliefartigen Eanten u. Ecken o. dgl. yer-
aehene Zfindacheiben angebracht, die den Knallsatz gegen Luftfeuchtigkeit schiitzen 
u. durch ihre kantige Beschaffenheit eine sichere Ziindung gewahrleiaten. — Es 
wird durch diese Scheiben dasselbe erreicht, was nach dem Hauptpatent durch 
die unebene Flachę yon Pulyerkórnern erzielt wird. (D. R. P. 895428 KI. 78 e 
yom 3/9.1922, ausg. 19/5.1924. Zus. zu D. R. P. 372508; C. 1923. IV. 175.) Oe l k e r .

J. Weir, Steyenston, Ayrshire, und Nobel Industries, Ltd., London, Patronen 
und Sprengkapseln. Aus Elektrolyteisen durch einen ZiehprozeB hergestellte Hiilsen 
werden mit Bleiazid oder einer Mischung desselben mit anderen Ziindsatzbestand- 
teilen geladen. (E. P. 211179 yom 15/8. 1922, ausg. 13/3. 1924.) Oe l k e r .

Etienne Harle, Rouen, Frankr., Initialiilndsate, welcher aus Bleiazid besteht, 
dem 0,05 bis 20°/0 einer Fettsubstanz zugeaetzt sind. Der Ziindsatz yerliert da
durch seine Empfindlichkeit, ohne daB eeine Initialziindkraft EinbuBo erleidet. 
(A. P. 1488787 yom 27/3. 1923, ausg. 1/4. 1924.) Oe l k e r .

XXI. Leder; Gerbstoffe.
Louis Meunier, Untcrsuchung der Hautąuellung. Oberblick iiber die Arbeiten 

yon P r o c t e r  u . W il s o n , L o e b , W il s o n  u . K e b n , L l o y d , D a v is  u . Oa k s  iiber 
die QuelluDg, die iso-elektr. Punkte der Gelatine, u. das Yorkommen der Gelatine 
in einer „ G e l“ (Keton) u . „Sol'* (Enol) Form, ferner Besprechucg der Unterss. 
P o r t e r s , T hom as  u . K e l l y s , W il s o n  u . G a l l u n s  iiber Qaellung u. die beiden 
iso-elektr. Punkte yon tier. Haut. Es wird die Bedeutung die ser Studien unter 
besonderer Beriicksichtigung der neueren Arbeiten yon STIA8NY fur die yegetabil. 
u. die Chromgerbung, u. die enzymat. Prozesse bei der Ledeifabrikation heryor- 
gehoben. (Rey. gśn. des Colloides 2, 97—105. Lyon, Uniy.) G e r n g r OSS.

Yittorio Caaaburi, Fortschritte in der Eandschuhfell- und Oberledergerbung- 
Vf. macht Mitteilungen iiber Fortschritte in der HerBt. yon Handschuhleder u. 
Oberleder, beaonders Uber die Zurichtung ais Glacćleder, ais Nappaleder, ais Imi- 
tationasufede u. ais Samischimitation oder ala Nubuck. (Ledertechn. Rdsch. 16. 57 
bis 60. Neapel, Kgl, Yersuchsanatalt fttr Lederindustrie.) L a u f f m a n n .

Arthur W. Thomas und Frank L. Seymour-Jones, Einioirkung von Trypsin 
auf vertchiedene Leder. In graduierten Zcntrifugenrdhrchen werden Hautpulyer- 
proben, die mit bas. ChiomsulfatbrQhe, Chinon, HCOH, Tannin u. CuSOł-Lsgg. 
yorbehandelt B ind , bei pu 5,9 der Einw. yon Trypsin ausgesetzt. Die Schichthohe 
der Hautpulyer wird nach dem Zentrifugieren ais MaB fiir die Besistenz gegen die 
tryp. Einw. angenommen. Es zeigt aich, daB „Cu-Kollagenat“, bei dem das Cu an 
der Karboiylgruppe d e a  Proteina hangt, glatt yerdaut wird, Tannin-, Chinon- u. 
Formaldehydleder, bei denen das Gerbmittel an der Aminogruppe aitzen durfte, 
werden wohl angegriflten; aber der Grad der Hydrolyse hangt yon der Festigkeit 
der Bindung u. der Menge dea in dag Mol. eingetretenen Gerbmittels ab. Cr-Kolla-
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genat ist resisteDt gegen Trypsin. Daraus wird geschlosaen, daB die Chromgerbung, 
die oft ais eine Yerbindung des Cr mit der Carbosylgruppe aufgefaBt wird, ein 
vlel kompleierer Vorgang ist. (Ind. and Engin, Chem. 16. 157—159. New York, 
Columbia Univ.) G e b n g r o s s .

D. G. W inton, G. M. Shlsler, Behandlung und Verarleitung tton Leimleder. 
Es wird die Verarheitung von griinem gekalktem, von troekenem gekalkten, ge- 
salienem, gepickeltem u. auB der NaaS-Ascherung kommendem Leimleder be- 
sprochen. Gepickeltes u. alaungares Leder kann direkt ohne yorhergehende 
WaBchung gekalkt werden. Mit NssS goaseherte Hautabfalle konnen nur, wenn 
sie eogleich sorgfaltig gepickelt werden, gelagert u. ala gut brauchbares Boh- 
material fiir die Leimfabrikation dienen. (Journ. Amer. Leather Chem. A sboc. 19. 
258-62. Philadelphia [Pa.].) G e r n g b o s s .

Vittorlo Casaburi, Synthetitche Gerlstoffe. Sie gleiehen den natiirlichen gar 
nieht in der chem. KonBt. u. nur insoweit, ais auch sie organ. Sauren mit Phenol- 
gruppen u. semikolloid sind, wie auch Loim, bas. Farbstoffe u. Pb-Acetat fallen. 
Es iat zu untercheiden zwischen A) den re in  organ, k u n s t l ic h e n  G erb- 
stoffen u. B) denjenigen, welche auB erdem  m in era ł, g e rb e n d e  Badikale ent- 
halten. Die rein organ. Gerbstoffe (A) diirfen wegen ihrer groBen Aciditat nur in 
verd. Lsgg. angewendet werden, ais Vorgerbbruhen nie mehr ais 3—4° Bó. spindeln 
u. bei der Fertiggeibung im FaB nie mehr ala 15—20% der angewandten Gesamt- 
gerbstoffmengen (synthet. +  natiirl. Gerbstoff) ausmachen. Mit dem Abstumpfen 
der hohen Aciditat durch Alkali, das nicht empfehlenswert ist, verchwindet die 
Gerbwrkg. Besonders weityoll sind die synthet. Gerbstoffe durch ihre die wl. 
Gerbstoffe auflosend, also diese voll *ur Ausnuttung bringende Wrkg., dareh 
ihre helle u. gleichmaBige Angerbung in der Vorgerbung u. ais Aufheller von 
Ledern, die durch Aneatz schwerloslicher Gerbstoffe auf dem Narben dunkel gefarbt 
sind, Die mit gerbenden anorgan. Komplezen kombinierten kfinstliehen Gerb- 
atoffe (B), z. B. diejenigen, dereń Sulfosaurereate mit Cr yerbunden sind, konnen 
in kons. Lsg. angewendet werden, da das Cr die Haut relativ rasch saurefest 
maeht u. schiiUt. Durch eine gluckliche Erganmng der Wrkgg. des Cr u. des 
kiinstlichen Gerbstoffes lassen sich die Gerbstoffe der Klasse B je  nach ihrem Ge- 
brauch fur Oberleder, Handschuh- u. Soblleder yerwenden. (Ledertechn. Bdsch. 
16. 53—56. Neapel, Yersuchsanstalt f. Lederind.) G e b n g b o s s .

C. van der Hoeven, Einige Anwtndungen der KoUoidchemit in der Leder- 
analyse. Die Best. der freien H iSOl im Leder, die ais Entkalkungs- u. Schwell- 
mittel, oder beim Beizen, Bleichen u. Farben hineingelangen kann u. das Leder 
brilchig macht, ist nach alteren Verff. schwierig. Der Nachweis gelingt aber durch 
Dialyse u. Priifung des Dialysates mit Kongorotlsg. (Violettfarbung). Zur Best. 
verdrangt man die an der LederoberflSche adsorbierte HjSO^ durch stetige Ei- 
traktion mit einer 8°/0ig. Lsg. von NaH,P04 bei etwa 55° in einem geeigneten App. 
derart, daB in etwa 2 Stdn. */« 1 Lsg. gesammelt wird. Hierin werden die SO/'* 
Ionen darauf ais BaS04 gefallt. Von dem Betrage wird daB  in der Lederasche 
gefandene Sulfat (ais BaS04 berechnet) abgeiogen. Mit dem Yerf. wurde nach- 
gewiesen, daB einige der meist yerwendeten synthet. Gerlstoffe wie Neradol-D u. 
-ND, Ordovdl-G u. Gerlstoff F. keine freie E,SOi enthielten. (Chem. Weekblad 21. 
296—97.) G e o s z f e ld .

C. Ainsworth Mitchell, Osmiumtetroxyd ais ein Beagens fiir die Bestimmung 
von Tanninen und dereń AIMmmlingen. Pyrogallol yerbindet aich mit 0b04 i u  
einer rotlich yioletten Yeib. in yerd. Lsg. u. zu einer fast schwarien in kom. 
Lsg. Es lassen sich danach 1 Teil Pyrogallol in 2 Millionen Teilen W. nach- 
■wrisen. Die Farbung ist proportional dem Gehalte der Lsg. an Pyrogallol, 
so daB sich dieses damit ahnlich wie Gallussaure u. Gallotannin mit Ferro-
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tartrat (ygl. Vf., Analyst 48. 2; O. 1923. II. 862) eolorimetr. bestiromen laBt. 
Ebenso lassen sieb Gallueeaure u. Gallotaonin, aber auch Catechol mit OsOt be- 
etimmen; die Farbung ist die gleiche wie mit Pyrogallol; das dabei eingeschlageue 
Verf. ist wesentlich daaselbe, wie friiher (1. c.) angegeben. Das Reagens besteht 
in der iiblichen l°/0ig. Leg. des OfsO* yerd. mit 10 Teilen W. Die Vergleicbslsg. 
erhiilt man durch Lsg. yon 0,1 g Pyrogallol, Catechol oder Galluesaure in 100 ccm 
W. Einen ccm dieser Lsg. gibt man zu 100 ccm W. u. behandelt mit 1 ccm des 
yerd. Reagenses, Die Fiirbung wird nach Verlauf von 5 Min. mit der Farbung 
der 0,l°/o'g- Lsg- des bu prtifenden Sfoffes yerglichen. Die Tiefe der Farbung yon 
Catechol u. Pyrogallol ist nicht ganz gleich; es sind im Mittel 87 ccm einer 0,01%'g- 
Lsg. reinen Pyrogallols eolorimetr. gloich 100 ccm einer entsprechenden Catechollsg. 
Das Verhftltnis zwischen Catechol zu Pyrogallol ist also 1:1,45, entsprechend dem 
YerhaltniBse der Molekulargeww. 110:126. Bei gleichzeitigem V. yon Gallussiiure 
u. Gallotannin in Lsg. bestimmt man erst beido zusammen eolorimetr. u. berechnet 
das ErgebniB ais Gallusa&ure, fiillt dann Gallotannin mit Chininchlorhydrat u. be- 
atiramt die GalluBsfiure im Filtrate eolorimetr. Die wciteren Ausfuhrungen be- 
treffen die AnwendungsmogHehkeiten des Verf. zur Untcrs. von Gerbatoffen dce 
Haudels, sowie yon Tee, SageapSnen, Kaffee u. Hopfen. (Analyat 49. 162—69.) Rtl.

Farbenfabriken vorm. F riedr. Bayer & Co., Leyerkuaen b Koln a. Rb. 
(Eifiuder: E rnst Meckbaeh, Opladen, und Alfred Thanss, Koln-Deutz), Verfdhren 
m m  Gerben tierischer Hauie, dad. gek., daB man diese mit den durch Einw. von 
Sulfiten auf nicht fSrbende Thioderiyy. der Phenole erhaltlichen Prodd. behandelt.
— Z. B. wird in NaOH u. W. gel. Phenol mit S  ca. 30 Stdn. bis zur B. einer 
gleichmaBigen, dickfl., in W. 11. M. unter RuekfluB gekocht u. die in W. gel. Roh- 
sehmelze mit NfljSO, yeraetzt, einige Tage uuter Einleiten von Luft u. mSBigem 
Erwarmen stehen gelasaen, mit HCl neutralisiert u. durch NaCl gefallt. Die fast 
farblose yolumiuoso, flockige M. backt beim Erwarmen zusammen u. wird Bach 
Filtration u. Auswaschen mit k. W. getrocknet u. gepalyert. — Das in analoger 
Weisa aua Rohkresol erhaltliche Thioderiv. gibt nach Lsg. in wss. NaOH u. Zuaatz 
yon NaaSO» beim Erwarmen auf ca. 70° unter Einleiten yon Luft u. Ruhren bis 
zar Wasserlosliehkeit eine bei 15° harte u. pulveris3erbare» rotliche, in h. W. u. A. 
n»it rotlieher Farbę 11. M., die aus dieaen Lsgg. durch wenig NaCl wieder aus- 
geflockt wird. Geringe Mengen Saure entfarben u. erzeugen einen weitien, beim 
Schutteln wieder in Lsg. gehenden Nd. In iiblicher Weise mit den was. Lsgg- 
der Prodd. gegerbte Haute geben ein helles Leder yon guter Faserbindung. Die 
Gerbuug yerl&uft achneller ais bei Anwendung natiirlicher Gerbstoffe. (D, R. F- 
395820 KI. 28 a vom 19/2. 1921, auag. 27/5. 1924.) S ch o ttlan d ek .

Farbw erke vorm. Meiater Luoiuu & Briinlng (Erfinder: K arl Daimler), 
HochBta. M., Herstellung von Gerbmitteln, darin beatehend, daB man die bei der 
Oxydation von receuten u. fossilen Stoffen pflanzlieher Herkunft entstehenden, in 
W. unl., in Alkalien 1. Bestandteile den hochkonz., in W, 1. gerbenden Prodd. aus 
denselben Stoffen einverleibt laBt oder einyerleibt, — Man erhiilt ao dickliche, 
klare, kolloidal 1., beim nachfolgenden Verd. mit W. nicht bezw. nur teilweise iu 
einer so feinen Form ausfallende Sirupe, daB sie infolge dieses Feinheitsgrądes u. 
in Yerb. mit der trausportierenden Wrkg. der angewandten gerbenden, in W. 1. 
Stoffe auch ins Innere der Rautblofie gelangen u. dort ebenfalla Gerb- u. Fuli- 
wrkg. erzeugen. In hoher Konz. wirkeame Losungsmm. fiir die ais solche in W. 
unl. Oiydationsprodd. sind yor allem die darch Einw. yon HNOB, nitrosen Gasen 
u. Luft, in Ggw. oder Abwcsenheit von W., auf recente oder fossile Stoffe pflanz- 
licher Natur, inabesondere Braunhóhle, entstehenden, in W, 1. Oiydationsprodd. 
Es lassen sich in diesea hochkonz. Lsgg. auch die durch Einw. yon Ci,, Chlorwasser,
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NaOCl, Luft bei der Drucko:cydation, auf diese recenten u. fossilen Stoffe pflanz- 
licher Herkunft entatehenden unl. Prodd. aufloaen. Beispiele Bind angegobcn 
fiir dio Horst. vou Gerbmitteln durch: Oiydation von Unionbriketts mit UNO , in 
der Warmo, wobei ein schwarzbrauner Sirup entsteht, der erat bei der Verwendung 
zum Gerben mit W. vord. werden darf. — Osydation von feuchłtr Buhbraunkohle 
mit niirosen Gasen, denen inerte Gaae oder Luft beigemischt werden konnen — 
Verkugeln von in W. unl. Einwirkungaprodd. von Gl% auf naase Braunkohle mit 
dem in W. 1. Anteil des durch Einw. von HNOa au f Unionbriketts, — Vermischen 
des łetzteren mit den unl. bei der Druckoxydation von Torf, Brawnkohle odor 
Braunkohlenriickstdnden, herriibrend von der Montanwachsextraktion, entBtehenden, 
in Na,C08 1. braunen Prodd., — sowie durch Vermischen des in W. 1. Oxydatiońa- 
prod. von gebrauchter, gerbstoffreitr Gerberlohe mit HNO, mit dem Einwirkunga- 
prod. von N N 0 3 auf durch alkal. Eitraktion von Holzmehl erhaltlicher Lignin- 
saure bezw. auf Strohzelhtoffablauge. (D. E . P. 388629 KI. 28 a vom 17/7. 1921, 
auBg. 17/1. 1924.) S c h o t t l a n d e e .

XXIV. Photographie.
S. E. Sheppard, Die Dispersion der Silberhaloide in bszug auf ihre photogra- 

phiachen Eigenschaften. Auazug aus einer Cfberaicht (Colloid Symposium Monograph
1923. 346) uber neuere Arbeiten. (Journ. Franklin Inst. 187. 697.) J u n g .

Karl Sohaum und Erioli LaDgerhannB, Uber progreisive und regressite Vor- 
gange an Halogensilberschichten. II. (I. vgl. Y o l m e e  u . S c h a u m , Ztschr. f. wiss. 
Pholographie, Photophyflik u. Photochemie 14, 1; O. 1914. II. 748) Unteras. uber 
den Villard-, Clayden- u, Herscheleffekt fiihren zu folgender Umkehrung des VOu 
Yolm ee  aufgestellten Satzes: „Die Wrkg. einer Energieart auf die photograph. 
Schicht gibt bei darauf folgender Addition einer Energiegattung, dereń SchwSrzunga- 
kurye steiler yerlauft, einen Effekt, der iiber der normalen Summationswrkg. ent- 
sprechender Mengen der gleichen Energieart liegt.“ Die spektrale Empfindliehkeit 
dea YiilardeffektB yerlauft parallel der Empfindliehkeit der benutzten Plattensorte. 
Die Versuchsergebnisse Beheinen sich alle durch Annahme progressiyer Yorgange 
deuten zu lassen. (Ztschr. f. wiss. Photographie, Photophyaik u. Photochemie 23. 
1—6. Giefien, Phys.-Cbem. InBtitut.) L e s z y n s k j .

K arl Schaum, Photometrische und spektralphotometrische Studien. II. W ilhelm  
Eeufi, Ober die Anwendung des Bohrenphotomtttrs in der Spcktralphołometrie. 
(1. vgl. S c h a u m  u. S e l i g ,  Ztschr. f. wiss. Photographie, Photophysik u . Photo- 
chemie 22. 125; C. 1923. IV. 556.) Eine Ausdehtfung der in der ersten Mitt. 
ausgearbeiteten Anwendung der Hartley-Balyschen Methode zur ąuantitatiyen Best. 
der Absorption im Ultraviolo!t auf das Gebiet selektiyer Absorption. Vff. arbeiten 
mit unyeranderter Belichtungszeit u. Schwacbung des einen Straljlenbundels durch 
Diffusion. Da die durch Meaaung im sichtbaten Gebiet ermittelte Lichtachwachung 
nicht fiir das Gebiet selektiyer Absorption gilt, wird hier die LichtschwUchung 
nicht durch Vermchrung der diffundierenden Schichten, sondein durch Ver- 
kleinerung der zeratreuenden Oberflaehe be wirkt. Die glinatigste Helligkeits- 
verteilung wurde bei Abblendung yon der Mitte aus erhalten. Vorteil yor dem 
Verf. yon W i n t h e b  (Ztschr. f. wiss. Photographie, Photophysik u. Photochemie 22. 
125; C. 1923. IV. 486) ist die Unschadlichkeit der Schwankungen der Lichtąuelle. 
(Ztschr. f. wiss. Photographie, Photophysik u. Photochemie 23. 7—11. GieUen, 
Phys.-Chem. Institut.) L K 8Z Y N SK I.

Frank E. E. Germanu und M alcolm C. H ylan, Beziehungen zwisehen 
Dispersitat und photographischen Eigenschaften von Halogcwilber. Yff. fUhreu im 
AnachluB an  friih e re  Versa. (ygl. S. 144) aus, daB info lgo der m it w achsendem  
D isperB itatsgrad e in tre ten d en  Zunahme d e r „w irk sam en "  Oberfliiche, der Kornzahl
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u. der Zahl der aa der Kornoberflaehe liegenden Molekiile bei gegobener Menge 
Halogensilber feinkornige Emulsionen die empfindlicheren sein sollten, u. erklaren 
ihre geringcre Empfindlichkeit mit der geBteigerten Adsorption von Halogenalkalien
u. anderen desensibilisierenden Stoffen. Die VergroBerung der adsorbierenden 
Oberflacho bei Yerkleineruug dea Korna fuhrt zu der yon S y e d b e r g  abgeleiteten 
Beziehung, daB die Entwickelbarkeit fiir unter ahnlichen Bedingungen gebildete 
Komer in beatimmter Weiae mit dem Kornquerachnitt wachat. Yff. stiitzen aich 
auf Beobaehtungen an Jodsilberemulsionen, bei denen die hochdiaperBen, urspriing- 
lich unempfindlicheren, aich nach Bebandlung mit einem aensibiliaierenden Metol- 
Sulfit-Bad den grobkornigen uberlegen zeigten; die Wrkg. dea Sensibilisatora wird 
auf Entfernung dea adaorbierten K J zuriickgefiihrt. Auch die Empfindlichkeits- 
ateigerung durch Keifang deuten Vff. durch Lag. adaorbierter Verunreinigungen bei 
der Bekrystallisation. (Journ. Phyeical Chem, 28. 449—56. Boulder [Colorado], 
Univ.) K r Ug e r .

A. Terenin, Uber tine photographische Methode im Ultrarot. Vf. gibt eine 
Arbeitsmethode zur Photographie im Ultrayiolett in der Gegend bis 1,15 /jl, indem 
er eine hochempfindliche photograph. Platte mit einen griinen oder schwarzen Farb- 
atoff, wie Malachit-, Jod-, Brillantgriin, Nigrosin, Wollschware oder Cyanin sensi- 
biliaiert u. die so behandelte Platte dann 10—20 Sek. in 1 m Entfernung einer 
1 —2 Kerzenlampe auasetzt. Bei nachfolgender Belichtung im Ultrarot werden die 
yorbelichteten Stellen entecbleiert, u. mau erhalt auf dieae WeiBe ein ultrarotes 
Poaitiy. Die Entwieklung u. Fiiierung geht dann in der iiblichen Weiae vor sich. 
SenaibilieatorUg.: 100 ccm W., 50 ccm A., 6 ccm wag. Jodgriinlag. 0,1%. (Ztschr. 
f. PhyBik 23. 294—97. Petersburg, Opt Inst.) B e c k e r .

Chemisoho Fabrik anf A kticn (vorm. E. Sohering), Berlin (Erfinder: Eudolf 
Fischer, Berlin-Steglitz und Karl Sommer, Charlottenburg), Entugwng von photo- 
graphisdhen Stlberbildern mit metallitchem Grund, 1. dad. gek., daB man eine mit 
einem weiBen Metali belegte Papierbahn 'mit Halogenailberemulflion iiberzieht u. 
geeignete Farbstoffe entweder der lichtempfindlichen Emulsion zufiigt o Jer einer 
beaonderen Schicht einverleibt. — 2. dad. gek., daB man die lichtempfindliche 
Schicht bo aenaibilisiert, daB die Filterwrkg. der Farbstoffe unschadlich gemacht 
wird. — Geeignete Farbstoffe sind z. B.: Baumwollgelb G, Diaminechtrot, Naphtha- 
minorange, Ozaminlichtblau uaw. (D. &. P, 398914 KI. 57 b vom 6/10. 1923, ausg. 
10/6. 1924.) KtiHLiNG.

W adsw orth W atch Case Co., Dayton, V. St. A., Photographischei Verfahren, 
bei welchem Gegenatande der Einw. eines Bildes unterworfen werden, dad. gek., 
daB Stoffe, wie Tungol, Leinol, Perillaol, Kizinusol, Fettol, Guttapercha, welche an 
eich nur langsam yon Licht beeinfluBt werden, ais Schicht benutzt werden, die 
stark lichtempfindlich durch den Zusatz von geringen Mengen von Beschleunigem 
gemacht wird, wie Bleiresinate, Bleitungate u. Halogene, insbesondere J s u. Jod- 
verbb., welche J , oder ein anderes Halogen unter der Einw. des Lichtes frei machen, 
z. B. CHJ„ Pd(C,Hj',J, kolloidales PbJs u. dgl. — Das Yerf. ist besonders dann 
mit Vorteil zu verwenden, wenn staik sSurebestandige Uberziige erhalten werden 
eollcn. (D .E .P . 395619 KI. 57 b yom 19/10. 1922, ausg. 21/5. 1924. A. Priorr. 
21/11. 1921, 8/3. u. 31/8. 1922.) , KU h l in g .

Farbwerke yorm. Meister Lnoins & Briining (Erfinder; Ernst Kónig), 
Hochst a. M., Sensibilisiercn von Bromsilberemulsiontn fiir grilne Strahlen, darin 
bestehend, daB man entweder die Emulsion oder die fertigen Platten mit den Farb- 
Btofftn, welche durch Kondensation von Salzen yon Pyridinammoniumbasen in Ggw. 
yon Katalysatoren, mit Dialkylaminobetinaldthyd oder dossen-Deriw. erhalteu werden 
konnen, in iiblicher Weise sensibilisiert. — Die Farbstoffe zeiehnen sich durch ein
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bishor noch nie bcobachtetea Sensibiliaierungsyeimogen fur Griin aua. (D. E. P. 
395866 KI. 57 b vom 23/5. 1922, ausg. 21/5. 1924.) K O h l in g .

Gusta v Koppmann, Hamburg, Herstellung direkter Positwe mittels Halogen- 
ailbergelatine, dad. gek., daB nach Herst. einer in w. W. unl. Silbergelatineschieht 
die 1. gebliebeno Halogongelatine durch w. W. entfernt -wird u. cnlweder das ver- 
bleibende Ag herausgel. u. die Gelatine wieder ąuellbar gomaeht wird, bo daB sie 
gegen aufgetragene Fettfarbe abstoBend wirkt, welche auf der gelatinefreien Platte 
haften bleibt; odor daB dic yerbleibende Silbergelatine durch geeignete Mittel ent- 
fernt wird, naehdem das Ganze mit Farbę iiberzogen war. (D. E . P. 395805 
KI. 57 b yom 30/12. 1922, ausg. 23/5. 1924.) KOh l in g .

Johann Theo. Ja h n , Birkeadorf b. Dureń, Vorbercitutig lichtempfindlicher 
Papiere, dad. gek., daB ungeleimtee, scli wach geleimtea oder auch ganz geleimtes 
Papier vor Aufbringen der Emulsion mit einer sehr diinnen Paraffinschicht ohne 
jedes Loaungam. yersehen wird. — Die gegenseitige Einw. von Papier u. licht- 
empfindlichor Schicht wird yermieden u. gutes Haften der letzteren eriielt. (D. E. P. 
395940 KI. 57 b yom 10/1. 1923, ausg. 23/5. 1924.) • K O h l in g .

Charles Steward Forbes, Strathdone, England, Photographische Filme. Ein 
lichtempfindlicher Film, welcher aus einem durchsichtigen Triiger, z. B. Celluloid,
u. dem lichtempfindlichen Stoff besteht u. mit einem Farbstoff in der Art gefarbt 
ist, daB er Strahlen einer Farbę abaorbiert, die Strahlen einer anderen Farbę aber 
durchlaBt, ist mit einem anderen lichtempfindlichen Film losbar yereinigt, der einen 
undurchsichtigen Trager, z. B. Papier, besitet, u. beim Beliehten die Strahlen ab- 
sorbiert, welche den ersten Film durchlaufen haben. (E. P. 212674 yom 28/12. 
1922, ausg. 10/4. 1924.) K O h l in g .

Eastman Kodak Company, ubert. yon: James H. Hastę und Erwin J. Ward, 
Eochester, V. St. A,, Photographischer Film.' Eine lichtempfindliche Schicht ist auf 
einem Trager angeordnet, der aus 2 yerhaltniemaBig dicken Lagen yon Nitro- 
eelluloae oder einem anderen Celluloseeater oder -atber besteht, welche durch eine 
diinne gefarbte Sehieht yerbunden sind. (A. P. 1488 245 yom 26/12. 1922, auag. 
11/3. 1924.) KO h l in g .

Dfirener Fabrik praparierter Papiero Eenker & Co., Niederau, K r. Diiren, 
Khld., ErhShung der LichtempfindlichJceit von Eisenblaupapier nach Patent 388511,
1. dad. gek., daB die Triinkung des Papiers mit der lichtempfindlichen Grund- 
substanz u. den die Liehtempfindlichkeit der Grundaubatanz Bteigernden Stoffen 
vor der Belichtung, das Zuaammenbringen mit dem Entwickler aber erst nach der 
Belichtung erfolgt. — 2. Barytgestricbene Eiaenblaupapiere, welche keinen Ent
wickler enthalten, gek. durch einen gegeniiber gewohnlichen Eisenblaupapieren 
gesteigertem Gehalt an.die Liehtempfindlichkeit dea Papiers erhohenden Oialaten.
— Die Liehtempfindlichkeit der Erzeugnisse ist groBer wie der gemaB dem Haupt- 
patent erhaltlichen Papiere. (D. E. P. 394083 KI. 57b yom 22/11. 1922, ausg. 
12/4. 1924. Zus. zu D.R.P. 388511; C. 1924. I. 1615.) KO h l in g .

Sellk Sohapovaloff, Bern, Verfahren fiir Farbenphotographie, 1. dad. gek., 
daB die Belichtung samtlicher nacheinander durch Auftiagen in fl. Zustande u. 
Trocknen unmittelbar yereinigten Schichten zugleich erfolgt. — 2. Mittel zur Aus- 
fiihrung dea Yerf. nach Anspruch 1, dad. gek., daB acine aamtlichcn lichtempfind- 
Hchen Schichten, sowie ihre definitiyen Trager nacheinander durch Auftragen in 
fl. Zuatand u. Trocknen gebildet werden. — Ea werden farbige Bilder in einer 
einzigen Aufnahme mit einem Objektiy erhalten. (D. E. P. 395941 KI. 57 b vom 
21/10. 1922, ausg. 23/5. 1924.) K O h l in g .

Naturfarben-Film G. m. b. H , Berlin, Heritellung von farbcnphotographischen 
Bildern, dad. gek., daB Positiykopien auf einer Silberemulsion zuerat mit Fe(CN)6K,- 
Lag. u. danach mit CaClj-Lag. behandelt werden, um dann diesen Cu-Hd, mit den
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tiutapreoheuden AniHufarben eu fttibea, — Gegenttber der bekannten Yerwendung 
yon, Miachungen der Lsgg. yon Pc(CN)aK„ CuS04 u. Kaliumnitrat wird derVorteil 
aicheieren Arbełtena, fldekeuloaer, leuehtenderer u. reinerer Bilder erzielt. (D. E. P. 
803 780 KI. 57 b vom 20/3. 1922, ausg. 10/4. 1924.) KUhling.

Otto Muok und Paul Godrloh, Mttnchcn, Herstellung und Vervielfaltigung 
von photographiachsn A ufm hm m  in Farbę n, dad. gek, daB das aua allgemeinen 
Farben beatehemle Objektbild ssucrst in ein Graubild u. ein Buntbild, nachher daa 
Buutbild in eine beliebige Zahl einfarbiger Teilbilder zerlegt wird, welche dann 
durch Einfftibea u. ttbereinanderdrucken (oder Projizieren) mit dem Graubilde zu 
einem m den natailichen oder wUlkilrlich yerandorten Farben erscheinenden Ab- 
biłde dea Objektea yereiuigt werden. — Es eatfallt die Beautzung der die Licht- 
wrkg. betrafhtlich schwachenden Liehtfilter u. wird eine beaondera fiir Farb- 
filme weaentlięhe erhdhte Willkiirlichkeit der Farbengebung erzielt. (D. E. P. 
396611 KI. 57 b yom 25/1. 1923, ausg. 7/6. 1924.) KtfHLEJG.

R obart L u th sr und K urt von Hollehen, Dresden, Herstellung von direkten 
und umgekehrten Farbsto/Tbildern, dad. gek., daB das Silberbild des ubliehen photo- 
graph. Yerf. auf chem. Wege in Yerbb. umgewandelt wird, die bei geeigneter Be- 
haadluug die „Zeratdrang“ dea daa uraprttnglicho Silberkorn umhullenden oder 
beriihrenden Farbatoffea unter Einhaltuug stochiometr. Beziehungen bewirken. — 
Daa Silberbild wird entweder in eiaen chem. „Inductor“ yerwandelt, z. B. in 
Yanadylferrocyanid, oder in den „Actor11 eines chem. Induktionayorganges, r. B. 
ia AgBiO, oder PbCr0o oder in ein Co-, Mn-, PbO,- oder Bleichloritbild yer- 
waadelt. (D. R. P. 396485 KI. 57 b yom 8/5. 1923, ausg. 2/6. 1924.) KOmrtrG.

John H. Pow rie, New York, Hcrttellung von Mehrfarbenrastern fiir die 
PhotograjpMc in natiirlichen Farben, dad. gek., daB zunachst yon einem Original- 
raater ein Farbeaelemeat eiaea Streifea-, Punkt- oder aonatigen Musters zusammen 
mit einem ebenaolchen, aber in der Flachę kleiaerea einer Regiatermarkierung auf 
uine lichtempfindliche Platte oder eiaea lichtempfiadlichen Film kopiert u- dann 
uieac Platte oder dieaer Film mit dem Origiaalraster lediglich durch die Farben- 
beobaehtuug der Registermarkieruag mit bloBem Auge fur daa Kopieren eines 
■veitexea, sei es neben einem, aei es ia der Mitte zwischen zweien der z u e r s t  

kopiertea S im eate liegeadea Farbenelementea in Deckung gebracht wird. — Eine 
gemuaterte Platte fiłr daa Kopierea des nachsten Muaters in genaueB Register ztt 
briagea war biaher nur mittels Mikroskops mogile h. (D. 3 .  ? . 396330 KL 57b 
yom 19/12. 1922, ausg. 4/6. 1924.) KtlmiNG.

H. Gabier-Adlersfeld und J . Beisinger, Wien, und Conte C. di Zucco 
3S. Onc&gna, Badea bei Wiea. Far bigę Liehtbilder. Ein durchaichtiger Trager 
wird mit eia^ua Lack iiberzogen u. auf dieaea entweder ein fertiges chromiertes 
Gelaiinebild aufgebraeht, welches nicht oder au r aehwach gefarbt iat, oder ea wird 
aber dem Lack eine aoeh nicht beiichtete lichtempfiadliche Gelatineachicht an- 
geordaet u. auf diese ein Negatiy kopiert. Die Bilder werden dana mit Ol* oder 
Waaserfarbe gefarbt u. gegebenenfall3 yoa dem Trager abgezogea. (E. P. 213577 
voia 25/3. 1924, Auszug yerdiE 28/5. 1924. Prior. 29/3. 1923.) KttHŁiHG.

Seiler & K ral, Wien, Leuchtsats, insbaondere fUr photographtiche Ztceace, 
dad. gek, daB man eine aua Mg-Pulyer u. Gips beateheade M. troeknet, abbiennt 
u* pulyeriaiert u. dana Mg-Pnlyer aufflgc, worauf die ao entatehende Mischung in 
Scheibeaform o. dgl. gepreBt w ird .— Der Leuchtsatz zeiebnet sich dadurch aus, 
daB er weaig Bauch eatwickelt u. ohae Verspriihen iangaam abbreaat. (D. 2 .  P. 
396016 KJL 784 yom 29/9. 1922. ausg. 24/5. 1924. Oe. Prior. 22/6.1922.) Oelkeb.

SchluB der Redaktioa: dea. 7. Juli 1924.


