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Apparate.

B,. C. Parsons, Apparat zum selbsttatigen Abmessen und Zumischen von Ghemi- 
kalien. Beim Filtrieren von W . durch Sandfilter hat es sich in manchen Fallen 
ais erforderlich herausgestellt, zur Ermoglichung des Klarens des W. vor der 
Filtration Chemikalien zuzusetzen, dereń Menge in einem bestimmten Verhaltnisse 
zu dem zu klarenden W. stehen muB. Da die Menge dieses W. sehr erheblich 
schwanken kann, wechsoln entsprechend auch die Mengen der zu yerwendenden 
Chemikalien. Vf. erortert die VerfŁ, die jeweils erforderlichen Mengen dayon dem 
W. mzufiigen. Er erortert an Hand von Abbildungen zunachst das Tiltomełer 
(ygl. Society of Dyers and Colourists 1912. Marz) und daran anschlieBend einen 
„Chemikalieninjektor fur Hochdruck11, der bei zahlreichen Prtifungen atets zufrieden- 
fltellend gearbeitet hat. Die Einrichtung und Wirksamkeit dieses App. wird an 
Hand mehrerer Abbildungen u. graphischer Darstst. eingehend besprochen. (Journ. 
Soc. Chem. Ind. 33. 515-21. 30/5. [4/5.*].) R O h l e .

G regory P a u l B ax te r und F re d  L eslie  Grover, Der Widerstand, von Platin- 
tiegeln gegen heiflc Salpetersaure. HeiBe Salpełersdure greift Platin  nur an, wenn 
dasselbe Verunreinigungen enthalt, oder aber wenn HC1 zugegen ist. Meist ent- 
halten neue Platintiegel oberflachliche Verunreinigungen (Eisen), die bei Yerwendung 
zur Reinigung yon H N 03 zu Ungenauigkeiten AnlaB geben. Bei alten Platin- 
tiegeln konnten Vff. kein Angreifen durch HNOa bemerken. QuarzgefaBe eignen 
sich ebenfalla gut zur Reinigung yon HNOs, da dieselben nicht durch die S. an- 
gegrifien werden (ygl. J a n n e k  und M e y e k , Ztschr. f. anorg. Ch. 83. 51; C. 1913.
II. 1022). (Journ. Amerie. Chem. Soc. 36. 1089—91. Juni. [31/3.] Cambridge, M ass. 
T. J e f f e r s o n  .C o o l id g e  j e . Memoriał Lab. of H a r v a r d  College.) S t e in h o r s t .

0. L. B arnebey, Eine silberplattierte Kupfergazeelektrode fur Zinkbestimmungen 
wird ais Ersatz fur Platin yorgescblagen. (Journ. Americ. Chem. Soc. 36. 1144. 
Juni. Madison. Univ. of Wisconsin.) S t e in h o r s t .

E. H. K raus und L. J . Youngs, JEin neuer Erhitzungsapparat zur Besłimmung 
der Anderungen des opłischen AchsenwinJeels bei hoheren Temperaturen. Da der 
fruher (N. Jahrb. f. Minerał. 1912. I. 123; C. 1912. II. 1234) yerwendete Erhitzungs- 
kasten eines FtJE S Z schen  Achsenwinkelapp. ais Olbad nicht dicht zu bekommen 
war, wurde ein neuer Erhitzungsapp. konstruiert, bei dem ein aus planparallelen 
Wanden bestehendes, aber feuerfest zementiertes GlasgefaB die F I. enthalt, u. die Er- 
warmung mittels einer Erhitzungsspirale stattfindet. Dieser App. wird yon R. F u e s z , 
Berlin-Steglitz, in den Handel gebracht. — Behufs seiner Prufung wurden mit 
diesem App. und unter Anwendung eines F u E S Z sch e n  Monoehromators die Tempp. 
bestimmt, bei welchen der Gips JEinachsigkeit fu r verschiedene Wellenlangen zeigt. 
Die Temperaturwerte fur Strahlen in der Nahe yon Na-Licht (589 fifl) stimmen 
gut mit den friiheren iiberein, sind aber ca. 0,5° niedriger (89,1—89,15 gegenuber
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89,67). Am hochsten, namlich 89,4°, Ist die Einachaigkeitstemp. fur Wellenlangen 
von ca. 560 fi/x. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. 1914. 356—59. 15/6. Univ. of 
Michigan.) E t z o l d .

Frederic W illiam  R ixon, JSin im Gebrauch bewahrtcr Schwefelwasserstoff- 
entwicklungsapparat. Den in sechamonatlichem Gebrauch gut bewahrten, einfach 
und leicht zusammenstellbaren, auch auf automati8chen Gang einzurichtenden App. 
zeigt Fig. 3. Luftdruck wird erhalten durch Piltrierpumpe 1, welche ais Geblase 
wirkt; zu starker Druck wird durch daa Sicherheitarohr 2 beaeitigt; die Hohe dea 
Wasseratandea darin reguliert den Gaadruck. Der Luftdruck treibt die S. durch 
daa weite Rohr 4 zum Sulfid 6 iiber die GlaBstiicke 5. Daa Gas wird in 7 ge- 
waschen und gelangt dann entweder zum Ableitungahahn 9 oder in die Vorrata- 
flaache iiber 8, wo Lsg. entnommen werden kann. Die Erneuerung der S. geachieht 
mittela Trichter 3 und Hahn 4. (Chem. Newa 109. 253. 29/5. [30/4.] Univ. Briatol.)

B l o c h .

Fig. 3. Fig. 4.

E. Manguin, Absorptionsapparat fur die Gasanalysc. Der neue App. (Fig. 4) 
arbeitet aelbsttatig und beaitzt den Vorzug, den Eintritt des Keagenaes in den 
MeBraum dea App. zu yerhindern. Wenn das abgemessene Gas in den App. ein
tritt, sind die Yentile 1 und 2 geschlossen; das Gas ist gezwungen, in sehr feinen 
Blasen die Keagenaschicht zu passieren und mit den mit dem Reagens benetzten 
Glasscherben (in der Figur nicht angegeben) in Beruhrung zu bleiben, bia das 
gesamte Gas sich im App. befindet. Man offnet durch Saugen das Ventil 2; daa 
Gas tritt in den MeBraum iiber. SchlieBlich hebt das Reagens das Ventil 1, welches 
die Verbindung zwiachen dem Rezipienten und MeBraum absperrt. — Diese App. 
sollen die Orsatwaschapp. ersetzen. Zu beziehen sind sie von GOUŁON, Lyon, 
29 rue de Marseille. (Ann. Chim. analyt. appl. 19. 219—20. 15/6.) DOSTERBEHN.
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Allgemeine und physikalische Chemie.

A. Gurw itsch, Uber die physiko-ćhemisclie Attraktionskraft. (Journ. Ruas. Phys.- 
Cbem. Ges. 46. 401—11. —  C.“l914. I .  2131.) F i s c h e r .

E. Orlow, Zur Kinetik chemischer Reaktionen. I X .  (Vgl. Journ. Rubb. Phys.- 
Chern. Ges. 45. 706; C. 1913. II. 1010 und friiher.) In der yorliegenden Abhand- 
lung behandelt der Vf. die Kinetik folgender Rkk.: 1. Oxydation der unterphos- 
phorigen H^PO, u. phosphorigen SS. durch Jod in B aurer Lsg.; 2. Reduktion der 
schwefligen S. durch H 3PO, u. 3. die Reduktion yon Safranin u. Indigotindisulfo- 
saure durch ein Geinisch von H,PO, und H ,S03. Der Verlauf der Oxydations- 
reaktion der H3P 0 2 durch J  iat yerachieden, je nachdem ob die Menge J  un- 
geniigend fur die Oiydation bia zur HsP 0 4, oder aber im UberschuB yorhanden iat.

dcc
Im ersteren Palle yerlauft die Rk. naeh der Gleichuug: —~ ~  =  k[A—x)(B -\-x),

wobei mit ateigender Jodkonz. die Wer te steigen und diejenigen von k fallen. 
Bei einem UberschuB von Jod yerlauft die Rk. in den eraten 300 Min. nach:

spater begiunen die /;-W erte zu fallen, weswegen die Berechnung:

=  k (A —mk)cLt

angewandt wurde. E 3 wird eine Erklarung fur den yerachiedenen Verlauf der Rkk. 
gegeben. Die phosphorige S. wird selbat bei einem UberschuB von Jod nur lang- 
sam oiydiert, wobei die Rk. nicht bis zur yollatandigen Oxydation yerlauft. Bei

der Berechnung dea Yerlaufes nach =  k (A —x) sinkt die Konatante, daCL Z
die Hauptreaktion durch eine Nebenreaktion verlang8amt wird. Gute Konstanten

dccwerden bei der Berechnung nach =  k (A —kx)—Jcl x  erhalten. Um dieaes
CL Z

Verhalten zu erklaren, wird angenommen, daB die phosphorige S. folgende Kon-
v yfO r a  /O H

atitution besitzen kann: HP-^-OH und: P r -O H . Nur die Molekule mit drei-
\O H  \O H

wertigem P  addieren das Jod und werden zu Phosphoraaure oiydiert, die S. mit 
dreiwertigem P ist labil und ist beatrebt, in diejenige mit fiinfwertigem P  uber- 
zugehen, welche nur sehr schwer oxydierbar ist. Der Vf. kommt zu der SchluB- 
folgerung, daB, wenn auch die Rk. zwischen J  und H3POj eine nicht umkehrbare 
Rk. darstellt, dieselbe jedoch unyollstandig yerlauft, infolge der Verachiebung dea 

/O H  /O H
Gleicheewichtes Pc-OH H • P |= 0  in der Lsg. nach der Richtung der S.

\ O H  \O H
mit fiinfwertigem P.

Bei der Unters. te r  Reduktion der schwefligen 8. durch H , P 0 2 hat es sich er- 
geben, daB 1 . die Rk. langsam yerlauft; 2. die Reduktion erfolgt unter B. yon 
Zwischenformen, yon denen die hydroschweflige S. HjSO, besondera zu beachten 
iat; 3. wird zu einer Mischung von HsPOs und HsSOa bei Ggw. von HaS04 eine 
was. Lsg. von Safranin oder Indigotindisulfosaure zugegeben, so erfolgt eine Ent- 
farbung, yerursacht durch das Auftreten yonH,SOs; 4. der Schwefel wird erst yer-
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spatet ausgeschieden, wenn in der Lsg. eine gewisse Menge HsSO, auftritt, welche 
in aaurer Lsg. nach der Rk.: 2H 2S 02 — H,SO -f- H ,S03 zerfallt, und das hypo- 
thetische H,SO momentan in H ,0  -f- S sich zeraetzt. Der Reaktionsyerlauf der 
Reduktion von H ,S03 durch H3P 0 2 geschieht yom Moment dea Auftretena einer

CCTriłbung des S. nach der Gleichung: A k  =  ——— — . Bis zum Auftreten der

Triibung ist die Reduktionageschwindigkeit der H2S03 eine groBere, infolge der B.
/OH

eines Anlagerungsprod. H2P(—OH , welchea im spateren Verlauf in die Kom-
\S O s- O H

ponenten zerfallt. Die Reduktion der achwefligen S. durch HaP 0 2 erfolgt in drei 
Stadien:

1. H3PO, +  H,SOs =  H3POs +  H,SOs; 2. 2HsSO, =  HsSO +  H,SOs;
3. HjSO =  HjO +  S,

von welchen nur die erste Rk. langsam, d. h. meBbar verlauft. — Die Reduktion 
von Safranin und Indigotindisulfosaure durch ein Gemiseh yon H,PO, und H,SO, 

d ccerfolgt nach: ^  -|- x)[B -{- x). (Journ. Russ. Pbya.-Chem. Ges. 46.

535—59. 23/5. [27/1.] Charków. Technolog. Inst.) F is c h e r .

E. S p ita lsk y , Uber die Bedingungen der Bildung und Koexistenz im Gleich- 
geicićht mit der Lósung der basischen, sauren und komplexen Salze. Von L a ch  
M il l e p . und P. K e n r i k  (Journ. of Physical Chem. 7. 259; C. 1903. II. 177) sind 
auf Grund der Phasenregel die Bedingungen abgeleitet worden, unter welchen 
basische u. 3aure Sake im Gleichgewicht mit der L a g . aich befinden konnen. Fur 
ein jedes Salz existieren zwei Grenzkonzentrationen der S., zwischen welchen das 
Salz sich im Gleichgewicht mit der gesattigten Lsg. befinden kann. A. Cox (Ztschr. 
f. anorg. Ch. 50. 226; C. 1906. II. 1169) priifte obige Ableitungen von L a ch  
M il l e r  und K e n r i k , und bestimmte fur eine Reihe von Salzen die sogen. Saure- 
minimalkonzentration. Der Vf. zeigt, daB die genannte Saurekonzentration nur ais 
praktischer Hinweis auf die Moglichkeit der B. dieses oder jenen Salzes dienen 
kann u. durchaus nicht ais Ausdruck fur die wirkliche hydrolytische Tendenz der 
untersuchten Salze anzusehen ist. Yielmehr kann man ableiten, daB in einer ge- 
gebenen Lsg., welche mit zwei ineinander iibergehenden, hydrolytiach gespaltenen 
Salzen gesattigt ist, die Konzentration der nichtdissoziierten Molekeln der salz- 
bildenden S. stets konstant und nur yon der Temp. abhangig ist. F ur eine zwei- 
basische S. H,Ac mit den Gleichgewichtskonatanten:

[H‘] [HAc]' _  [H T  • [Ac"]
[HaAc] Und’ — [H,Ac] ‘

entaprechen einer bestimmten Konzentration der undiasoziierten Molekeln [HsA.c] 
bestimmte Werte der Prodd. [H‘] [HAc'] == Z , [HsAc] =  B u u. [H']2[Ac]" =  Ą  
[H,Ac] =  B %. Dort, wo bei Ggw. zweier fester Pasen der W ert [H2Ac] konstant 
bleibt, miisaen auch die W erte der angefiihrten Prodd. konstant aein. Dieae fiir 
hydrolysierbare Verbb. charakteriatischen Prodd. nennt Vf. „Bcstandigkeitsprodukte1' 
u. nimmt an, „daB die Exiatenzbedingungen eines Salzes charakterisiert sind durch 
zwei Bestandigkeitsprodd.“ Im Falle, daB nur ein festes Salz ala Bodenkorper mit 
der Lag. in Beriihrung ist, ist das System bei konstanter Temp. monovariant, und 
die Beatandigkeitsprodd. werden stark mit der Konzentration yeranderlich sein; 
treten zwei Salze ais Bodenkorper auf, so werden dieae Prodd. konstant sein. Vf. 
zeigt an dem Beispiel des Ag,Cr04, wie sich die Bestandigkeitsprodukte [H']-
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[HCrO/] =  B 1 und [H']2[Cr20 7"] =  B t mit steigender H'-Konzentration andern. 
AgjCrO, kann nieht im Gieichgewicht aein mit einer Lsg., dereń Bestiindigkeita- 
prod. [H'jJ[Cr,07"j groBer ais 56-10- 7 ist; Lsgg. mit kleinerem Prod. ala 56-10- 7 
werden ebenao zersetzend auf daa Salz A g,Cr,0, wirken. Daa beziiglich der 
Eiistenz von neutralen und aauren Salzen Gesagte gilt ebenao fiir baaiache Salze, 
welehe fiir ihre Exiatenz einen UberachuB von Hydroiylionen erfordern. (Joum. 
Rusa. Phya.-Chem. Gea. 46. 566—76. 23/5. [26/3.] Moakau. Univ. Anorg. U. pbya.- 
chem. Lab.) F i s c h e r .

W . Alfimow und B. W einberg1, Zur Kenntnis der Stoffc mit grofirn Werten 
der inneren Reibung. 11. Zur Methodik der Bestimmung der Beicegung fester 
Korpcr in  visco$en Flilssigkeiten. (10. vgl. D o d e t z k i ,  Joum . Rusa. Phys.-Chem. 
Gea. Phya. Tl. 45. 519; C. 1914. I. 2213.) Die Vff. berichten tiber die Veraa. zur 
Herst. von homogenen Pil., dereń innere Reibung zwiachen 102 (Rieinuaol) und 109 
(Pech) naeb Wunach achwanken kann, und welche billig genug B i n d ,  um mit 
groBeren Mengen arbeiten zu konnen. Beaonders geeignet erwiesen aieh Lsgg. von 
Bammarhan in  Terpentinol. Ea wird eine Vorrichtung besehrieben, welche ge- 
stattet, die L 3g. im G-roBen herzuatellen u. aufzubewahren. Um die geachloaaenen 
Bahnen der P lu8aigkeitateilchen zu beatimmen, wenn durch die FI. ein feater 
Korper aich bewegt, benutzen die Vłł. ala Indicatoren kleine, feate Kugeln (Grlaa). 
Femer wird beriehtet ilber den EinfluB dea Durchmeaaera einea Rohrea auf die 
Fallgeachwindigkeit einea featen Korpera in einer viseoaen FI. (Journ. Ruaa. PhyB.- 
Chem. Gea. Phya. Tl. 46. 66—74. Mai 1914. [22/9. 1913.] Tomak. Phya. Lab. d. 
Technolog. Inat.) F i s c h e r .

J. E esnikow , Zur Kenntnis der Stoffe mit gro/len Werten der inneren lieibung.
12. Ber Kocffizient der inneren Beibung von Dammarharz in  Terpentinol in Ab- 
Mngigkeit von der Temperatur und der Konsentration der Losungen. (Vgl. vorst. 
Ref.) Die Beatat. aind nach der Methode dea AuaflieBens aua einem Rohr aus- 
gefuhrt worden. Folgende Konzentrationen von Dammarharz in Terpentinol wurden 
angewandt: 30, 50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 Gewichtsteile auf 100 Tle. Lag. 
Der Temperaturkoeffizient der inneren Reibung yeriindert aich mit der Konzen- 
tration nach einer logarithmiachen Formel, wie derjenige von G l a s e r  (Ann. der 
Phyaik [4] 22. 694; C. 1907 .1 .1563) bestimmte. Die Reaultate der Meaaungen muaaen 
im Original nachgesehen werden. (Journ. Rusa. PhyB.-Chem. Ges. Phya. Tl. 46. 
75—80. Mai. Tomak. Phya. Lab. d. Technolog. Inat.) F is c h e r .

W. H erz , RegclmafligTceitm der Binnendrucke von Fliissiglcciten. Man kann 
den Binnendruck einer FI. angenahert aua den Quotienten von Verdampfungawarme 
und spez. Volumen (beim Kp.) berechnen. Der Vf. hat dieae Rechnung fiir eine 
groBe Zahl von organiachen und anorganiachen Fil. durchgefiihrt und folgende 
RegelmśiBigkeiten gefunden: 1. In homologen Reihen ainken die Binnendrucke mit 
wachaender Anzahl von Kohlenstoffatomen, eine Ausnahme bildet nur die Eaaig- 
aaure. 2. Iaomere aromatiaehe Fil. haben nur wenig verachiedene Binnendrucke; 
bei aliphatischen laomeren hat die normale Verb. den hoheren Binnendruck. 3. Der 
Eintritt von Cl-Atomen setzt den Binnendruck herab. 4. Analoge Verbb. ver- 
achiedener Halogene haben den gleichen Binnendruck. 5. Die Binnendrucke an- 
organiacher Fil. ordnen aich nach dem periodischen System. Den allerhochaten 
Binnendruck beaitzt H g, dann kommen HaO und NHS. (Ztschr. f. Elektrochem. 
20. 332—33. 1/6. [20/4.] Breslau. Pharm. Inat. d. Univ.) S a c k u r .

Felis: E h re n h aft, Die Quanten der Elektrizitat. Ber Nachweis von Elektrizi- 
tatsmengen, icelche das Elektron unterschreiten, soicie ein Beitrag zur Broicnschen
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Bewegung in Gasen. Ausfuhrliche Wiedergabe einer im wesentlichen schon fruher 
(S. 2) referierten Arbeit. (Ann. der Physik [4] 44. 657—700. 19/6. [15/3.] Wien. 
Univ. I .  Phys. In s t .)  B d g g e .

W. A. D ouglas fiudge , Uber die beim Aufsteigen einer Staubwolke erzeugte 
Elektrisierung. Das Aufsteigen einer Staubwolke iat begleitet von einer Elektri
sierung der Sicw&teilchen, von denen einige eine poaitive, andere eine negative 
Ladung annehmen. Schon unwagbare Staubmengen rufen das Auftreten einer leicht 
meBbaren Ladung hervor. Das Vorzeichen der Ladung, die nach dem Absetzen 
eines Toiles der geladenen Partikeln in der Luft zuriickbleibt, richtet sich nach 
der Natur des yerstaubten Materiales. Korper mit Saurecharakter (z. B . fein ver- 
teilte Kieselsaure oder Molybdansaure) erteilen der Luft eine negative Ladung, 
wahrend basische Substanzen oder organischer Staub (z. B . Mehl oder Kohlenstaub) 
sie positiy laden. Der Gesamtbetrag der Elektrisierung von Staub und Luft ist 
Nuli. Wahrscheinlich sind die beobachteten Ladungen auf die Keibung zwischen 
Teilchen gleichen Materiales zuruckzufuhren. (Proc. Royal Soc. London. Serie A.
90. 256—72. 28/5. [26/2.*].) B d g g e .

A. D oroschew ski und S. D w orahantschik , Uber die Verteilung des Lósungsmittels 
zicischen den gelósten Stoffen, 3. Die elektrische Leitfahigkeit von Salzgemischcn in 
organischcn und gemischten Losungsmitteln. (Vgl. Journ. Buss. Phys.-Chem. Ges. 
46. 371; C. 1914. I. 2136.) In der vorliegenden dritten Abhandlung werden die 
elektrischen Leitfahigkeiten der Gemische der słarken Elektrolyłe K J  und N a J  in 
abaolut-alkoholischen, sowie in Mischungen mit]W. untersucht. In wss. Lsg. folgen 
beide Salze den Gesetzen der Isohydrie ebenso in Lsg. von A. und Methylalkohol. 
In  Mischungen von A. und Wasser, und zwar 17,4, 29,5 und 10% werden die Ge- 
setze der Isohydrie gleichfalls erfullt. Hier aeien die Messungen in 10% A. ge- 
geben:

R .106

Gebalt der Salze im 
Liter in Mol.

Ver-
diinnung

Partielle Leitfahig
keit Berechnet Gef.

A
in Pro-

KCl NaCI V. KCl NaCI zenten

0,008 333 0,008 333 60,0 758,9 633,6 1392,5 1391,3 -0 ,0 9
0,125 00 0,004 166 7 60,0 1138,3 316,8 1455,2 1455,7 +0,04
0,002 083 3 0,012 500 68,57 190,8 957,2 1148,0 1146,1 -0 ,1 7
0,006 249 9 0,004166 7 96,02 577,8 723,2 901,0 900,6 —0,04
0,004 166 7 0,006 249 9 96,02 385,5 484,4 869,9 869,8 +0,13
0,008 333 0,004 166 76,92 766,5 320,9 1087,4 1087,5 +0,13
0,004 166 0,004 166 120,0 387,0 324,4 711,4 710,4 —0,14
0,006 249 9 0,002 083 3 120,0 580,6 162,3 742,9 745,4 +0,33

33,976
Die Yerdunnungsformel fur KCl lautet: /. —  99,87 — — 5----   und fiir NaCI:

V v
35,74

A =  85,32 — —,----- . Auch fiir die Salze der alkalischen Erden in wsa. A. besteht
V V

Isohydrie. Fiir %BaCl2 in 5,7%ig. A. gilt folgende Yerdunnungsformel: ?. =
63,315 " . 83,062

111,69 — —r -----; fiir ‘/8Ba(NOs)2: l  =  113,58 — —j2----- . In 9,7% ig. Alkohol fur
V r  V r
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‘/jBaCl,: l  =  97,56-
52,113

V v
und fur ‘/a Ba(NOa)a iat A =  100,94-

72,944 

Y V  '
Die

Vff. gelangen zu folgender Zuaammenfaaaung der erhaltenen Messungsergebniaae: 
„Die atarken Elektrolyte bilden in organiachen uud gemiaehtea Lósungsmitteln 
iaohydriache Lóaungen bei gieichaquivalenten Konzentrationen“. (Journ. Ruaa. 
Phya.-Chem. Gea. 46. 453—59. 23/5. [Februar.] Moakau. Zentrallab. des Finanz- 
miniateriuma.) F is c h e r .

S. B ogusław ski, Zur Theorie der Dielektrika. Temperaturabhangigkeit der Di- 
elektrizitatskonstante. Pyroelektrizitat. (Journ. Ruaa. Phya.-Chem. Gea. Pbyaik. Teil. 
46. 81—95. — C. 1914. I .  1479.) F is c h e r .

L. Y era in , Experimentalunter&uchungen ilber die Didektrizitcitskonstante der 
Gase. Ea werden die Kapazitaten eiuea zylindrischen Kondensatora, der einmal 
leer, ein andermal mit dem zu unterauchenden Gase gefilllt war, mit der Kapazitśit 
einea anderen unveranderlichen Kondensatora verglichen und hieraua die DE. dea 
Gasea berechnet.

Fiir L u ft unter 76 em Druck ergaben aich die W erte in Tabelle I. — Fur 
Schwefeldioxyd unter denselben Verauchsbedingungen wurden die W erte in Tabelle
II. erhalten. — Fiir Kolilendioxyd unter verschiedenen Drucken und Tempp, er
gaben aich die W erte in Tabelle III.

T a b e l le  I. T a b e l le  II.
Temp. DE. Temp. DE.

9° 1,000 567 ±  0,000002 9° 1,00861 ±  0,000 05
13° 560 12° 850
l 7o 548 12° 851
22° 539 15° 840
29° 526 15,5° 840
37° 516 19,5° 820
47° 495 26° 784
58° 481 33° 756
70° 463 42° 720

58° 670
58,5° 665

T a b e l le  III.
Drucke in cm Hg

Temp. 76 152 228 304 380
9° 1,00092 1,00 186 1,00 285 1,00 388 1,00 507

21° 91 181 278 377 499
30° 91 174 267 364 482
42° 86 169 258 350 462
54° 80 160 243 329 438
66° 76 150 231 317 423

Diese Zahlen stimmen mit den Ergebnissen friiherer Forscher befriedigend 
iiberein. DaB Geaetz von M a x w e l l  gilt fiir Luft mit geniigender Genauigkeit, 
nicht aber fiir die beiden anderen Gaae. Das Geaetz von C l a u s i o s -M o s s o t t i 
trifft wiederum fiir Luft u. Kohlendioxyd gut zu, nicht aber beim Schwefeldiosyd.

Ea wurde dann die B E . des flussigen und des gasfdrmigen Kohlendioxyd$ 
zwischen —4° und der kritischen Temp. 31,4° beatimmt, und z war fiir eine be-
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stimmte Wellenlange bei Sattigungsdruek. Im kritischen Pankte iindert sieh die 
DE. stetig. PUr X — 75 cm ergeben sieh folgende W erte:

Temp. C02 fliissig C02 gasformig I Temp. C02 fliisBig CO, gaaformig
0° 1,58 1,04 20° 1,48 1,11

10° 1,54 1,07 I 30° 1,32 1,20

Der Widerstand des fliissigen Kóhlendioxyds wurde zu 14100 Megohma be- 
stimmt. (Ann. phya. [9] 1. 244—96. M arz . 523—90. Juni.) Me y e r .

P. H ab e r und P. K erscbbaum , Messung kleiner Drućke mit einem schicingen- 
den Quarzfaden (Besłimmung der Dampfdrucke ton Quecksilber und Jod). Auf 
Grund einer Bemerkung von LANGMUIR (Journ. Americ. Chem. Soc. 35. 107; C.
1913. I. 1756) haben die Vff. folgendes Manometer konstruiert. Ein frei hangender 
Quarzfaden ist an einen Glasstab angeschmolzen und in einer evakuierbaren Glaa- 
kugel aufgehaugt. Der Faden wird durch Anklopfen ersehiittert, und es wird die 
Zeit beobachtet, in welcher die die Amplitudę des Fadens auf die Halfte abnimmt. 
Eine theoretiache t)berlegung gibt dann fur die Abhangigkeit dieaer Zeit t von 
den Drucken p  u. den Molekulargewichten M  der in der Kugel befindlichen Gase 
die Gleichung 6 =  [*E(pM'h) -f- a] i. b und a sind Apparatkonstanten, und zwar 
ist 6 =  120 D, wenn D  der Durcbmesser des Fadens iat, und der Druck in mm 
Hg gemeasen wird, der Quotient 6/o ergibt sieh aus der Abklingungszeit im 
hochsten Vakuum. Dieae Formel gilt nur bei ao kleinen Drucken, bei denen die 
freie Weglange der Molekeln groB gegen die Dimensionen des App. ist.

Die esperimentelle Bestatigung der Formel ergab sieh durch Veras. mit Luft, 
Sauerstoff und Wasseratoft, bei denen die Drueke mit dem Mc L E O D achen  Mano
meter gemeasen wurden. Dann wurde der Dampfdruck von Quećksilber bei Zimmer- 
temp. in Gemiachen mit bekannten Drucken von Luft u. Waaaerstofi beatimmt, und 
es wurde der richtige W ert von 0,0012 mm gefunden. SchlieBlich wurde der 
Dampfdruck von reinem Jod im yolligen Vakuum beatimmt und die folgende 
Tabelle gefunden:

t =  — 9,7° — 20,8° — 28,9° — 32,3° — 46,3° — 48,3°
p  (mm Hg) =  9-10- 3 2,5-10~ 3 8,8-10—ł 5,6-10-* S,4-10~ 5 5,7-10~ 5

Diese W erte fiigen sieh friiheren Measungen von N a u m a n n  (Dissertation, 
Berlin 1907), die sieh bis zu —40° erstrecken, gut ein. — In einem Anhang gibt 
A. E i n s t e i n  eine atrenge theoretiache Ableitung der benutzten Formel. (Ztschr. 
f. Elektrochem. 20. 296—305. 15/5. [26/3.] Kaiaer Wilhelm Inst. f. Physik, Chemie 
und Elektrochemie Dahlem.) SACKUR.

A. Scbidlof, Thermodynamische Betrachtungen iiber die photochemischen Gleich- 
geuńehte. Vf. betrachtet die Strahlung im Gleichgewicht mit einem System P l a n c k - 
acher Eeaonatoren u. entwickelt hieraua den Ausdruck fiir die freie Energie eines 
solchen Systemes. Die Gleichgewichtsbedingung, die dann fiir ein Gemiaeh voll- 
kommener Gase erhalten wird, lautet:

I n h v  n h v \

Die Formel hat die Form der iiblichen thermodynamischen Bedingung des 
Dunkelgleichgewichtes, bis auf den Klammerausdruck der rechten Seite. Hier be- 
zeichnet n  eine kleine ganze Zahl, die mit der Anzahl umgesetzter Molekule zu- 
sammenh&ngt, V die Schwingungszahl, h  und k  die Konstanten der PLA N C K schen
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Strahlungsformel. Die Formel gestattet, die experimentellen Resultate von B e r t h e -  
l o t  u. G a u d e c h o n  (C. r. d. l’Acad, des scienees 154. 1597; C. 1912. II. 476) dar- 
zustellen. Fur den apeziellen Fali einer unimolekularen R k.: A B  =?== A  B  nimmt 
Vf. an, da6 nur die Atome A  und B  im Gegenaatz zum Molekiil A  B  resonanz- 
fahig sind. Hieraua laBt sich das photochemische Gesetz von E i n s t e i n  herleiten, 
nach dem die bei der photocbemisehen Zera. einea Grammolekiila A  B  absorbierte 
Energie proportional der Sebwingungazabl des wirkaainen Lichtes iBt. Vf. klasai- 
fiziert die photoehemiachen Rkk., je  nach dem W erte von n. Fiir « <^ 0 hat man 
eiothermische Rkk., die durch Verkleinerung von v  begunatigt werden; fiir n^>0, 
bei endothermiachen Rkk. wird umgekehrt die Rk. dureh VergroBerung von v  be- 
fordert; im Fali n =  0 iat kein EinfluB der Wellenliinge yorhanden. (Arch. Sc. 
phys. et nat. Genśve [4] 37. 493—511. 15/6.) B y k .

Jan  B ieleck i und V ictor H en ri, Quantitative Untersuchungcn iiber die gegen- 
mtige Beeinflussung zweier Chromophore bei der Absorption ultravioletter Strahlen. 
Vorausberechnung der Absorptionskurven. (IV. Mitteilung: Ber. Dtaeh. Chem. Gea.
46. 3677; C. 1914. I. 129.) In der vorliegenden Arbeit, die zum Teil schon friiher 
referiert wurde (vgl. C. r. d. l’Acad. dea aciencea 158. 567 u. 1114; C. 1914. I. 
1488 u. 2086), werden die Ergebnisae der Untera. folgender Substanzen mitgeteilt: 
Diacetyl, Acetonylaceton, acetylglyoxahaures Athyl, Essigsaure, Brmztraubensaure, 
brenztraubensaures Athyl, Lavulinsaureathylester, Mesityloxyd, Methylisobutylketon, 
Allylaceton, Methylheptenon, Citral, Phoron, Furfurol, Benzaldehyd, Acetophenon, 
Cyclohexan. Die Resultate der Arbeit werden wie folgt zuaammengefaBt: Zwei 
chromophore Gruppen beeinfluaaen aich gegenaeitig in bezug auf die Absorption, 
indem sie eine Verlangsamung der Freąuenz der entsprechenden Absorptionsbander 
(hypsochrome Wrkg.) und eine Steigerung der Hohe der Bander (hyperchrome 
Wrkg.) hervorrufen. Sind die chromophoren Gruppen in konjugierter Stellung zu- 
einander, so hat man eine stark hypsochrome u. eine schwach hyperchrome W rkg.; 
sind sie im Molekuł weit voneinander entfernt, so beobachtet man eine schwach 
hypsochrome und eine atark hyperchrome Wrkg. W ill man auf Grund dieaer 
Regeln die Absorptionskurve einea gegebenen Korpers vorausberechnen, so mub 
man dazu die Anderung der Freąuenz und den Grad der VergroBerung der Ab- 
sorptionskonstanten, welche den Chromophoren u. dereń Entfernung in der Molekel 
entsprechen, kennen (Beispiel im Original: Phoron). Die Absorptionskurye dea 
Acetons, der Esaigaśiure etc. laBt sich durch drei Konstanten darstellen, die durch 
eine bestimmte Funktion yerbunden sind. Man wendet entweder die K e t t e l e r -

a P3
HELMHOLTZ-DRUDEsche F orm e l:  s =  2 j _r 232 oder die von ^en(aj* --  /-m ) 9
vorgeachlagene Exponentialformel: e =  u*v e~  ~~ v°̂  an. In  der ersten Formel 
bedeutet « die Abaorptionakonstante fiir die Wellenlange )., und a, g2 u. sind 
3 charakteriatische Konatanten. Fur die Carbonylgruppe ist z. B. a —  2,57 X  108j 
ż-m =  2721 1 . und gJ =  1,630 X  10—6. In der zweiten Formel bedeutet s die 
Absorptionskonstante fur die Freąuenz v, u. u, fi u. v<, sind die fiir das Chromo- 
phor charakteristischen Konstanten. Beispielsweise iat fur die Carbonylgruppe 
a  =  1,42 X  10-*, /9 =  1,525 X  10-<  und vQ =  1109.

In Ggw. von zwei Chromophoren im Molekuł ist die charakteristische Freąuenz 
jedea Chromophors um eine gewisae Zahl von Schwingungen yerlangsamt und die 
Hohe der Absorptionskurye jedes Chromophora in einem gewissen Yerhaltnis yer- 
groBert. Sind alao in einem Molekuł die Chromophore vt, a ,  u. (9j u. vlt a , u. 
zusaminen yorhanden, so laBt sich die Absorptionskurye durch folgende Formel 
darstellen: £ =  n -a ,-v*e—^ r ~  r' ~  d +  n - a 1'V-e~ & ^  ~  Vl ~  A hier be-
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deutet n  den Faktor, um welchen die Hohe der AbBorptionskurye yergroBert ist 
(also den Faktor der flyperchromie), und A  v  den Faktor der Hypsoehromie (d. h. 
den Faktor, der angibt, um wieviel Schwingungen die Absorption nach Kot ver- 
schoben ist). Bei der konjugierten Stellung zweier Chromophore ist n  klein uud 
A  v  groB; sind die Chromophore weit yoneinander entfernt, so ist n groB und A v 
klein. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 47. 1690—1718. 13/6. [20/4.] Paris. Sorbonne.)

B u G G E .

P. E h ren fest, Bemerkung iiber die Warmekapazitat ztceiatomiger Gase. Yon 
E d c k e n  (Sitzungsber. Kgl. Pr. Akad. Wiss. Berlin 1912. 141; C. 1912. I. 775) ist 
die Verśinderung der Warmekapazitat des Wasserstoffs bei tiefen Tempp. untersucht 
worden. Um eine moglichst gute Ubereinstimmung der Kurye C2R mit den Zahlen 
yon E u c k e n s  zu erhalten, wird angenommen, daB die Konstantę:

" " T O - S»

ist, woraus L  sich zu 0,69-10—40 berechnet. In der Nahe vou T  =  0 wird die
__ l

C2E-Kurve wiedergegeben durch A T  3e t ; sie tangiert somit die horizontale 
Achse der unendlieh hohen Ordnung ohne der Notwendigkeit, die „Nullenergie“ 
einzufiihren. Fiir T  =  co gelangt C2j{ asymptotisch zum W erte N k, welches der 
gleichmaBigen Yerteilung der Energie entsprieht, und was auch fur die Warme
kapazitat der P L A N K schen  Resonatoren der Fali ist. Im Gegensatz zu der Warme
kapazitat besitzt C3K ein Maximum bei 250° (abs.) u. ein Minimum bei 550° (abs.), 
um dann est dem W erte N k  zuzustreben. Die hoher liegenden W erte der Warme
kapazitat, welche aus den Messungen zwischen 1700 und 2700° erhalten wurden, 
miissen erklart werden durch Einfuhrung neuer Freiheitsgrade wie der gegen- 
seitigen Schwingungen der Atome u. der Rotation um eine Symmetrieachse. (Journ. 
Russ. Phys.-Chem. Ges. Physik. Teil. 46. 51—57. Mai.) F is c h e b .

A. E ucken , Uber den Quanteneffekt bei einatomigen Gasen und Flussigkeiten. 
Der Vf. hat nach einer im Prinzip schon fruher yon ihm benutzten Methode 
(Sitzungsber. Kgl. Pr. Akad. Wiss. Berlin 1912.144; C.1912.1. 775) die spez. Warnie von 
Wasserstoff u. Helium bei hohen Drucken u. bei Tempp. von 18—45° absol. gemessen. 
Die Drucke waren so hoch bemessen, daB die Gase die D. der FI. hatten u. daher 
auch theoretiseh ais Fil. behandelt werden konnen. Er erhielt hierbei fur die 
Molekularwiirme Werte, die bei H , je  nach Temp. und Druck zwischen 2,7 und
3,4, bei He zwischen 3,0 und 3,2 lagen. Im allgemeinen nimmt die spez. Warme 
mit sinkender Temp. und wachsender Dichte ab, was in yollkommener Uberein
stimmung mit der Quantentheorie steht.

Bei der ąuantitatiyen, theoretischen Deutung seiner Verss. geht Vf. von der 
Annahme aus, daB die spezifische Warme der einatomigen Fil. bei hohen Tempp. 
den Grenzwert 6 cal. annimmt. Unter Benutzung der Theorie von D e b y e  kann 
man dann den Abfall der spez. Warme mit sinkender Temp. berechnen, und erhalt 
ganz yerschiedene Gleichungen, je  nachdem man mit oder ohne Nullpunktsenergie 
rechnet. Die Yerss. stehen in gutem Einklang mit der Kurye, die man ohne Null
punktsenergie berechnet, u. sind mit den unter Annahme einer Nullpunktsenergie 
abgeleiteten Gleichungen unyereinbar. (Sitzungsber. Kgl. Pr. Akad. Wiss. Berlin
1914. 682—93. [2S/5.*] Physik.-chem. Inst. Univ. Berlin.) S a c k o k .

P. Ludwik, Atomicćirme und Molekularhomologie. Vf. betrachtet bei festen 
Stofłen solche Zustande ais homolog, dereń Tempp. gleiche Bruchteile der Schmelz- 
temp. sind. Dann ergibt sich, daB fiir die physikalischen Eigenschaften in homo-
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logen Zustanden einfachere GesetzmaBigkeiten gelteD , ais wenn man die Stoffe bei 
gleiehen Tempp. vergleicht. Dieae Erorterungen besitzen auch technische Be- 
deutung fiir die Featigkeitsyerbaltnisse etc. der Metalle. (Ztschr. f. Elektrochem. 
20. 325—28. 1/6. [15/4.] Wien. Techn. Hochschule.) S a c k u r .

W. GL M is te r, Thermochemie und periodisches System. Yerbindungswarnien ais 
lineare Funktionen der Atomgemchte der betracliteten Elemente. (Vgl. Ztschr. f. an- 
org. Ch. 83. 97; C. 1913. II. 1368.) Es werden die Verbindungswarmen der Ele
mente mit Sauerstoff und Chlor graphisch dargestellt (Fig. 5), und zwar bezieht

sich die Ordinate auf 16 g Os und iu den diinner ausgezogenen Linien auf 71 g 
Cls. Es werden dann die thermochemischen Verhaltnisse in den einzelnen Gruppen 
des periodischen Systems besprochen u. graphisch erlautert. Innerhalb der Gruppen 
und der Untergruppen findet meiatens eine regelmaBige Zunahme der Warme- 
tónungen bei der Vereinigung mit Os, Cls, HjO usw. statt; jedoch treten auch 
einige Abweichungen auf, indem z. B. die Bildwngswarme des Natriumselenats er- 
heblich geringer ist, ais die des Sulfats und des Tellurats. (Amer. Journ. Science, 
StLLlMAN [4] 37. 519—34. Juni. Sheffield. Chem. Lab. der Y a l e  Universitat, New 
Haven, Conn.) M e y e r .

W. M. T hornton, Die elektrische Yerbrennung von Gasgemischen. Vf. unter- 
suchte die Verbrennung folgender Gase u. Dampfe in Gemischen mit Luft: Methan, 
Athan, Propan, Butan, Pentan, Methyl- und Athylalkohol, Benzol, Schwefelkohlen- 
stoff, Wasserstoff und Kohlenoxyd. Die Verbrennung erfolgte in EzplosionsgefaBen 
aus Glas im elektrischen Bogen, sowohl mit Gleichstrom, ais auch mit Wechsel- 
strom. Bei Anwendung yon Wechselstrom ist die Energie, die zur Entziindung 
der Gemische erforderlich ist, im allgemeinen viel groBer ais bei Anwendung yon 
Gleichstrom (im Fali des Methans z. B. bei 200 Volt 56-mal so groB). Der Ent- 
zundungsyorgang ist daher ofienbar kein rein thermischer ProzeB, sondern eng ver- 
kniipft mit I o n is a t io n s e r s c h e in u n g e n .  Der Unterschied zwischen Gleichstrom 
und Wechselstrom kommt auBerdem in der Form der Kuryen, welche die Ab-
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hangigkeit der Entzundungaatromminima von dem Prozentgehalt der Gaagemiache 
fur verwandte Gase wiedergeben, zum Auadruck. Die Entztindungsstromwerte der 
KW-atoffe der Paraffinreihe nehmen (bei Wechselstrom) mit der Zahl der C-Atome 
zu; so erfordert z. B . Pentan die dreifache Energie zur Entztindung wie Methan. 
Das Prod. aus dem Stromminimum und dem entsprechenden Prozentgehalt des 
Gemisches ist konstant, so daB also die Zahl der Atome pro Volumeinheit in allen 
Ezplosionsgemischen von groBter Entflammbarkeit die gleiche ist. Die auf das 
Methan folgenden KW-stofie der Paraffinreihe werden am leichtesten entzundet bei 
einer Konzentration, die einer Verbrennung entspricht, welehe zwisehen der Ver- 
brennung zu Kohlenoiyd und der zu Kohlendiosyd liegt; die Entflammungsgrenzen 
liegen symmetriseh zu diesem Punkt. Benzol wird am leichtesten entzundet, weDn 
es zu Kohlenoxyd yerbrennt, Alkohol bei der Verbrennung zu Kohlendioxyd. Ein 
EinfluB der Ionisation von auBen (durch X-Strahlen oder ultraviolettes Licht) auf 
das Minimum des Entziindungsstromes konnte nicht wahrgenommen werden. (Proc. 
Royal Soc. London. Serie A. 90. 272—97. 28/5. [26/2.*].) B u g g e .

Anorganische Chomie.

L auder W illiam  Jones, Elektromere und Stereomere mit positivem und nega- 
tivem Hydroxyl. Theoretische Betrachtungen uber Sydroxylamin und dessen Deri- 
vate mit Bezug auf die Elektronentheorie. In der Annahme, daB die Wasaerstoff- 
atome in den nachstehenden Fallen positiye Funktion besitzen, ist das elektronische 
Gleichgewicht des IIydroxylamins wie folgt zu formulieren:

(I.) (H+)2—N -  +  O -  +  H ^  (H+)„=N +  7 0  (la.)

H If
(II.) (H+)a= N  +  -  O -  +  H ^  (H+)a= N  +  Z  O (II a.)

I. u. Ia., II. und Ila . reprasentieren Paare struktureller Tautomerer, wahrend
I. u. II., sowie la . und IIa . Paare elektronischer Tautomerer oder Elektromerer 
bedeuten, d. h. Verbb., welche im gewohnlichen Struktursinne identisch,- aber 
gegenseitig umwandelbar sind, infolge eines Austausches negatiyer Elektronen 
zwisehen den Atomen, die das Molekuł zusammensetzen:

Strukturelle Tautomere I. la .  Elektromere Tautomerie I. II.
II- ^  II a. Ia . ^  II  a.

In der Annahme, daB die (OH)-Gruppe des Hydroiylamina positiv, und daB 
diese Bedingung in den Alkylderiyaten enthalten ist, aind zwei Schliisse in bezug 
auf das Verhalten aubstituierter Hydrozylamine zu ziehen: 1. Verbb., die die 
Gruppe - OH oder ^>X—OR enthalten, aollten verschiedene chemische und 
physikalische Eigenschaften besitzen, abhangig von der Natur der (OH)-, bezw. 
(OR)-Gruppe, d. h. je  nachdem diese negatiy (I) oder poaitiy (II) iat:

I- > N  4----- O ------- 1- R II. > N ----- 1 - 0 ----- 1- R.

In der Voraussetzung, daB eine der (OH)-Gruppen positiv, die andere negativ 
ist, aollten Verbb. des Typs (R,)N(OH)4 in zwei isomeren Formen (Elektromeren) 
esistieren, wenn eines der H-Atome durch R ersetzt ist. Sind beide H-Atome 
durch R und R eraetzt, so miiBten zwei verschiedene Isomere (Elektromere) ge- 
bildet werden (s. die folgenden Formeln).
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(K+) .= S  +  +  8  =  ł  g

(Kł ).= N  +  ±  8 =  i I’
2. Verbb. der Formulierung R, R', R", N(OH), sollten in stereoisomeren Formen 

yorkommen, yorausgeaetzt, daB die eine (OH)-Gruppe negatiy n. die andere poaitiy 
iat. Durch Einw. einer optiach-aktiyen S. (d-Bromcampheraulfosaure, bez w. d-Wein- 
aaure) sollte durch Synthese eine racemische Verb. gebildet werden, die in eine 
Rechta- und eine Linka-Form aufgelost werden konnte. Optische Aktiyitat kbnnte

auch in den entaprechenden Aminosyden existieren: R , R ', R ", N ^  O. Ob-

gleich die beiden (OH)-Gruppen strukturell yollig gleich Bind, Bind aie in elektro- 
niacher Hinaicht yollig yerschieden. Konaeąuenterweise iat das N-Atom mit ftinf 
yer8chiedenen Radikalen yerbunden, und in dieaer Hinaicht konnen Verbb. dieser 
Typen mit subatituierten Ammoniumyerbb. dea Typa R, R', R", R'", N — X ver- 
glichen werden, die wiederholt in optiach-aktiye Formen zerlegt aind.

Die esperimentellen Beweiae fur dieae Deduktionen aind bereita fruher erbracht 
und werden vom Vf. naher beleuchtet. So iat z. B. der Zerfall von Diazodthoxan 
(ZORftr, Ber. Dtach. Chem. Gea. 11. 1630; 15. 1008) in Athylalkohol, Aeetaldehyd u. 
N leicht denkbar durch die Annahme, daB die beiden Athoxygruppen in elektro- 
niacher Hinaicht yerachieden aind:

Die Auafuhrungen dea Originala laaaen aich im Auszug nicht wiedergeben u. 
iat daher in bezug auf die Einzelheiten aufa Original zu yerweiaen. (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 36. 1268—90. Juni. [9/3.] Cincinnati, O. Chem. Lab. of the Uniy.)

N. P usch in  und M. K auchtschew , Einflup der Stromfreąuenz und der Tem
peratur a u f die Ausbeute von Ozon. Nach den Unteras. von A. K a il a n  und 
S. J a h n  (Ztachr. f. anorg. Ch. 68 . 243; C. 1910. II. 1437) iat die B . von Ozon mit 
der Absorption von 34000 cal. pro g-Mol. yerbunden. Wird eine yollatandige Um- 
wandlung der elektrischen Energie in die chemiache angenommen, so muBte man 
durch ein Kilowatt und Stundę 1216 g Ozon erzeugen konnen. In der Mehrzahl 
der Falle ist in den in der Technik yerwendeten Ozonisatoren die AuBbeute an 
Ozon nicht groBer ala 40 g pro Kilowatt und Stunde, d. h. 3%• Von denjenigen 
Faktoren, welche auf die Ausbeute an Ozon von EinfluB sein konnen, sind zu 
nennen: Die Spannung auf den Elektroden, Stromdichte, im Falle dea Wechsel- 
stromes seine Freąuenz, die Konzentration des Ozons, die Temperatur und Kon- 
8truktion dea Ozoniaators, d. h. die Elektrodenform, die Dicke der Luftschicht und 
daa Materiał der Elektroden.

In der yorliegenden Abhandlung untersucht Yf. den EinfluB der Temp. u. der 
Stromfreąuenz auf die Ausbeute dea Ozons in einem Ozonisator, welcher nach dem

C,H5 +  - 0 -  +  N +  _j_N — +  0 ----------1 - C2H6 =

c , h 6 +  — o  — +  n  +  ^ ; n  — +  h - J - o ^  +  c  — c h s =

S t e in h o e s t .
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Typus des App. von S ie m e n s  konatruiert war (Abb. im Original). Die Unters. 
ergab, daB bei derselben Freąuenz in den Grenzen bis zu 800 Perioden in der 
Sekande, die Ausbeute, bei Erhokung der Spannung von 6500—8000 Volt, steigt. 
Bei gleickbieibender Spannung steigt die Ausbeute an Ozon mit steigender Freąuenz, 
und zwar bei 6500 Yolt bis zu 1240 Perioden in der Sekunde; bei 7000 Volt bis 
950 Perioden und bei 8000 Volt bis 660 Perioden. W ird die Freąuenz iiber die 
angegebenen Zahlen erkokt, so sinkt die Auskeute, falls die Durchstromungs- 
geschwindigkoit der Luft dieselke bleibt. Die Vergro8erung der Durchstromungs- 
geschwindigkeit versckiebt das Maximum der Ausbeute nach der Seite der groBeren 
Freąuenz. Die Erhokung der Temp. von 0—28° erkokt die Auskeuten, bei noch 
kokurer Temp. beginnen die Ausbeuten an Ozon zu sinken. (Journ. iluss. Phys.- 
Chem. Ges. 46. 576—90. 23/5. St. Petersburg. Elektroteehnisches Inst. Chem. Lab.)

F is c h e k .
O laf A ndersen und N. L. B ow en, Das bindrę System Magnesiumoxyd-Sili- 

cium-2-oxyd. Die Gemiscke bekannter Zusammensetzung aus Quarz u. gebranuter 
Magnesia wurden in einem Platinwiderstandsofen auf bestimmte Tempp. bis zum 
E intritt des Gleichgewickte3 erhitzt und durck Eintaucken in Quecksilber abge- 
sehreckt. Es ergab sich aus der Unters. dieser Syateme, daB in Beriihrung mit 
der Sckmelze zwei Verbb. auftreten kónnen, namlick das Ortkosilicat, MgsSi04, u. 
das Metasilicat, MgSi03. Das erstere krystallisiert in einer Form, die dem Minerał 
Forsterit entsprickt; das letztere bildet Krystalle, die dem Enstatit in den meiaten 
Eigenschaften ahnlieh sind, aber monokline Symmetrie besitzen, also in Form von 
Klinoenstatit. Klinoenstatit ist die einzige stabile Form, die aufgefunden wurde. 
Er hat keinen wahren Schmelzpunkt, sondern zerfallt bei 1557° in Forsterit und 
FI.; die yollstandige Aufiosung des Forsterits tritt erst ein, wenn man die Temp. 
auf 1577° steigert. Die in einer fruheren Mitteilung besehriebenen «-MgSO,-Kry- 
stalle, die ais ein Umwandlungsprod. von Klinoenstatit QS-MgSiOs) betraehtet wur
den, besteken aus Ortkosilicat (Forsterit), nickt aber au a  Metasilicat. W e g e n  des 
Zerfalls von Klinoenatatit in Forsterit und FI. bestekt kein Eutektikum zwiacken 
den beiden Verbb., und beim Abkiihlen zeigen die Fil. den interessanten Fali der 
teilweisen oder yollat&ndigen W ie d e ra u f lo a u n g  von Forsterit beim Umwandlungs- 
punkt 1557°, wobei die FI. mit den Forsteritkrystallen unter B. von Klinoenstatit 
reagiert. Zum SchluB wird die petrographiscke Bedeutung der Aufzekrung des 
01ivins Forsterit durck Rk. mit der FI. unter B. des Pyroxens Klinoenstatit be- 
aprochen. (Amer. Journ. Science, S il l im a n  [4] 37. 487—500. Juni; Ztschr. f. an- 
org. Ck. 87. 283—99. 23/6. [14/4.] Geopkysikaliaches Lab. der C A R N EG IE -Institution, 
Washington.) Me y e r .

G unther Schulze, iiber dm  F in  fiu fi von Verunreinigungen des Flektrolyten 
a u f die elektrolytische Ventiltcirkung des Aluminiums. Ais Gleiekrickter fiir niedrige 
Spannungen kommt nack wie vor nur die Aluminiumzelle in Frage. Ikre Wirk- 
samkeit ist davon abhangig, ob die benutzte Elektrolytlsg. frei von Verunreinigungen 
ist. Es war daher von Interesse, festzustellen, welche Verunreinigungen gerade 
noch zulassig sind. Die entsprechenden Versa. wurden mit einer bei Zimmertemp. 
gesattigten reinen Boraxlsg. u. einem 4 mm dicken Al-Stabe ausgefiihrt. Die Er- 
gebnisse werden folgendermaBen zusammengefaBt: Von den 4 untersuchten Zusatzen 
NaCl, NaNO„ NaOH u. KMn04 istNaCl am sckadlichsten, von dem bereits '/j Pr0 
Mille eine deutliche Storung bewirken. Bei NaNOs u. KMn04 sind dagegen Mengen 
bis 1 °/0 noch unsehadlich, bei NaOH rufen erst groBere Mengen Schadigungen 
(Aufiosung des Al) heryor. Dies gilt nieht Dur fiir Boraxlagg., sondern fur alle 
Elektrolyte, in denen das Al gute Yentilwrkg. zeigt. (Ztsckr. f. Elektrockem. 20. 
307—10. 15/5. [11/4.] Physik.-Techn. ReichsanstalL Charlottenburg.) S a c k u r .
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Johann S terba-B óhm , E in  Beitrag zur Kenntnis des Scandiums. Es wurden 
groBere Mengen scandiumhaltiger Oxyde, die bei der Darat. von Natriumwolframat 
aua Wolframit zuriickblieben, auf reiue Scandiumsalze yerarbeitet, und die hierzu 
notwendigen Methoden aorgfaltig auagearbeitet. Im beaonderen ergab aich z. B., 
daB aieb die von R. J. AlEYER-W lNTER angegebene Metbode (Na2C03-Verf.) zur 
Trennung yon Thorium und Yttrium auagezeiehnet bewahrt, zur Trennung von 
Ytterbium aber nicht auareicbt. Dieae gelingt erat dureb fraktionierte Kryatal- 
lisation dea Seandiumformiats. Eine Trennung von den iibrigen Edelerden gelingt 
leicht durch die B. komplexer wasserloalicher Fluoride. Von featen Salzen wurde 
besondera daa Sc-Oxalat unteraucht, auch kryatallograpbiach (hexagonal). Ea loat 
sich leicht in einer ad. Lag. yon Ammoniumoxalat und acheidet aich nach dem Er- 
kalten Jangaam mikrokryatalliniach ab; durch Easigsaure wird.es ebenao wie daa 
Th-Salz yollatandig gefallt. Bei der fraktionierten Krystalliaation dea Formiata 
konnte gezeigt werden, daB daa Sc ein einheitlichea Element ist.

SchlieBlich wurde nachgewieaen, daB ein v o n  O g a w a  (Chem. Newa 98. 249. 
261; C. 1909. I. 139) erhaltenea rosafarbenea Sulfid kein unbekanntes Element 
enthalt, aondern faat auaachlieBlich aua S und Kupferaulfid beatebt. (Ztschr. f. 
Elektrochem. 20. 289—95. 15/5. [13/3.] Prag. Chem.-Pharm. Inat. d. Bohm. Univ.)

S a c k u r .
Tadeusz G odlew ski, Uber die Hydrosole radioaktiver Produkte. Auafiihrliche 

Zusammenfaasung von Unteraa., uber die achon friiher berichtet worden ist; ygl. 
Le Radium 10. 250; C. 1913. II. 1735 und Philoa. Magazine [6] 27. 618; C -1914.
I. 1878. (Kolloid-Zeitacbrift 14. 229—42. Mai. [8/2.] Lemberg. Techn. Hochach. 
PhyB. Inst.) BtJGGE.

J. C. Mc L ennan  und A. R. Mc Leod, Uber die griine Quećksilberlinie X —  5461 
bei der Auflosung durch Glas- und Quarz- lAimmerplatten und uber ihre Zeeman- 
kompone7iten. Vff. ermittelten die Lage der Trabanten der Queeksilberlinie A 5461 A. 
in bezug auf die Hauptkomponente, wobei die Auflosung der Linie durch Lummer- 
platten aus Bergkrystall u. aus Glaa erfolgte. Die mit der Quarzplatte erhaltenen 
Ilesultate atimmen mit denen von N a g a o k a  und T a k  AMINĘ iiberein (vgl. Philoa. 
Magazine [6] 27. 126; C. 1914. I. 844), wahrend die Verwendung yon Glaaplatten 
zu Werten fiihrte, die friiheren Ergebnisaen von M c L e n n a n  (ygl. Proc. Royal 
Soc. London. Serie A. 87. 269) nahekommen. Die grune Linie be3teht aua einer 
Reihe yon Linien, dereń Abatande nach der Mitte zu immer kleiner werden und 
einem Geaetz gehorchen, das bei den auBeren Komponenten sich zu einer geo- 
metriachen Progreaaion yereinfacht. Ein ahnlichea Geaetz acheint auch fiir die 
Linie A 3341 JL Giiltigkeit zu haben. Vfi. beschreiben eine Koinzidenzmethode 
fur die magnetische Auflosung der Linie X 5461; fiir e/j» wurde der W ert 1,82 
X 10’ erhalten. (Proc. Royal Soc. London. Serie A. 90. 243—55. 28/5. [12/3.*] 
Toronto. Uniy.) B u g g e .

E. B erger, Reduktion des Kupfer- und Nickcloxyds durch Wasserstoff in Gegen- 
icart eines wasserentziehenden Mittels. (Vgl. S. 121.) Die Reduktion des CuO und 
NiO durch H wird auBerordentlich beschleunigt, wenn man das wahrend der 
Reduktion ent8tehende W. durch BaO absorbieren laBt. Der Reaktionsyerlauf iat. 
beim CuO ein kontinuierlicher, wahrend er beim NiO die Esistenz einer Zwischen- 
stufe, des Nickeloxyduls, N i,0, anzeigt. (C. r. d. l’Acad. dea sciencea 158. 1798 
bis 1801. [15/6.*].) DttSTERBEHN.

Jacąues Joann is, Uber die Oxydation und Reduktion des Kupfers. Durch die 
Mitteilungen yon E. BERGER (S. 121, ygl. auch yorstehendes Ref.) yeranlaBt, be-
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richtet Vf. uber die vorlaufigen Ergebnisse seiner Unterss. uber die Oxydation und 
Reduktion des Cu. Es laBt sich aus den Yerss. folgern, daB bei der Oxydation 
des Cu der Druck keine merkliche Rolle spielt, daB aber das gebildete Oiyd die 
Oacydationsgeschwindigkeit betrachtlich herabsetzt. Bei der Reduktion des CuO 
scheint der Druck gleichfalls ohne EinfluB zu sein, doch diirfte es in diesem Falle 
wegen der Rolle der Kondensationsgeschwindigkeit des gebildeten Wasserdampfes 
bis jetzt unmoglich sein, SchluBfolgerungen zu ziehen. (C. r. d. l’Acad. des sciences 
158. 1801—4. [15/6.*].) D G s t e k b e h n .

Organiselie Chemie.

A ndre B rochet, Katalytische Hydrierung der Fliissigkeiten unter der Ein- 
wirkung gewShnlicher Metalle bei gema/Sigter Temperatur und gemafiigtem Druck. 
(Buli. Soc. Chim. de France [4] 15. 554—64. 20/6. — C. 1914. II. 19.) D O s t e r b e h n .

M. G om berg, Die Ezistenz freicr Radikale. (Journ. Americ. Chem. Soc. 36. 
1144—70. Juni. [6/3.*] Ann. Arbor. Michigan. — C. 1914. I. 2149.) S t e in h o r s t .

J ite n d ra  BTath R a k sh it, Grcnzen fiir die Einfuhrung von Aminogruppen in 
ein einzelstehendes Kohlenstoffatom; Versuche zur Darstellung von Tetraminomethan. 
Tetranitromethan, nach C h a t t a w a y  (Journ. Chem. Soc. London 97. 2099; C. 1911.
I. 123) erhalten, wird mit Nickel uberzogenem Zink und HC1 (10%) bei 20—25° 
reduziert; es resultiert an Stelle des erwarteten Tetraminomethans ein Gemisch 
von Guanidin in Form des Hydrochlorids, N H C(: NH2)aHCl, u. Ammoniumchlorid. 
(Journ. Americ. Chem. Soc. 36. 1221—22. Juni. [3/1.] Calcutta, India. Custom House, 
Customs u. Excise Lab.) STEINHORST.

J. M. Jo h lin  j r . , Die Herstellung von Dimethylglyoxim ohne Yerwendung von 
Hydroxylamin. Diacetyl wird nach DlELS und S t e p h a n  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
40. 4336; C. 1908. I. 18) durch Mischen von 850 ccrn Methylathylketon mit 30 ccm 
konz. HC1 und 1 1 Isoamylnitrit hergestellt. Das resultierende Gemisch wird mit 
Atzkali durchgeschiittelt und die alkal. Schicht mit 25%ig. H,SOł angesauert und 
dann destilliert. LaBt man nun das saure Gemisch vor der Dest. 24—36 Stdn. 
stehen, so fallen groBe Mengen Dimethylglyozim aus. Es resultieren 50—60 g 
Glyoiim aus obiger Menge Keton, welche durch Behandlung mit Tierkohle u. viel 
W. gereinigt werden. Das Glyosim gibt bei der Dest. mit W asserdampf in 25%ig- 
PI,S04-Lsg- neben Zers. in Diacetyl das Monoiim des Diacetyls vom F. 76°. Neben 
Diacetyl werden noch weitere, nicht naher untersuchte fliichtige fl. Bestandteile 
gebildet. Das Monoiim erleidet in alkal. u. neutraler Lsg. leicht Dissoziation. In 
nicht zu konz. HłS01-Lsg. tritt ebenfalls Dissoziation ein, nicht dagegen in essig- 
saurer, bezw. wss. Lsg. (Journ. Americ. Chem. Soc. 36. 1218—21. Juni. [6/4.] 
Syracuse. Univ.) S t e in h o k s t .

John  G nnning M oore Dnnlop, Uber die Einwirkung von Schicefelsaure auf 
Paraformaldehyd. P r a t e s i  (Gazz. chim. ital. 14. 139) erhielt beim Erhitzen von 
Paraformaldehyd mit kleinen Mengen konz. IIaS04 bei 115° im zugeschmolzenen 
Rohr «-Trioxymethylen. Bei der Wiederholung dieses Vers. setzte sich in dem 
mit W. gekiihlten Schenkel des gebogenen Rohres eine bewegliche Fl. ab, aber 
«-Trioxymethylen konnte nicht nachgewiesen werden. AuBerdem wurde eine be- 
trachtliche Menge Kohlenoiyd entwickelt. Dieselben Prodd. entstehen, wenn man 
100 Tle. Paraformaldehyd mit 8 Tin. konz. HjSO* 24—36 Stdn. bei 115—120° er- 
hitzt. Die braune Fl. ergab bei der Fraktionierung Ameisensduremethylester (vom
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Kp. 33°, 20—22 Tle.), 25—30 Tle. einer Fraktion vom Kp. 90—100° von starkem 
Formaldebydgeruch und ais Riiekstand einen schwarzen, paraformaldehydhaltigen 
Teer. Beim Sattigen der FI. mit HCl-Gas wurden zwei Sehichten gebildet, von 
denen die leicbtere Chlormethyliither, CHaO-CHjCI, zxi Bein schien. Der fl. Teil 
vom Kp. 90—100° diirfte danaeh dem Prod. ganz ahnlich sein, welches R e y c h l e r  
(Bali. Soc. Chim. de France [4] 1. 1189; C. 1908. I. 714) beim Aufloąen von 
Paraformaldehyd in Na-Methylat enthaltendem Methylalkohol erliielt. Da dieses 
Prod. nacb R e y c h l e r  Verbb. vom Typus CH30-(CH 30)n*CHs0H  entbielt, welche 
durch Kondensation von Methylalkohol mit Paraformaldehyd sich bilden, bo scbeint 
ea, daB bei der Einw. von SchwefelBaure auf (methylalkoholfreien) Paraformaldehyd 
Methylalkohol gebildet wird. Dieser muB aus der Zers. einea Teiles des Ameisen- 
sauremethylesters in den Alkohol, Kohlenosyd und W . herriihren, wahrend der 
Ameisensauremethylester selbst durch Kondensation zweier Molekule Formaldehyd 
entsteht. —  Verss., aus Paraacetaldehyd in ahnlicher Weise E a sig B iiu re iitb y le s te r  
zu erhalten, hatten keinen Erfolg. — Bei Anwendung yon ZnCl2 sta tt HsS04 wurde 
viel Ameisensauremethylester, dagegen keine hóher sd. Fraktion gebildet. — Die 
zur Identifizierung des Chlor methylathers versuchte Bk. mit JDimcthylanilin lieferte 
nicht das erwartete ąuaternare Salz, sondern daB HCl-Salz des Tetramethyl-p-di- 
aminodiplienylmethans, (CH3)aN • C6H4-CH2 • CeH4*N(CH9)j • 2HC1. (Journ. Chem. Soc. 
London 105. 1155—57. April. Univ. Chem. Lab. Cambridge.) BLOCH.

Ju lius Petersen , Elektrolyse von geschmolzenen Salzen der fetten Sauren. Bei 
der Elektrolyse von geachmolzenem Kaliumacetat entstehen bekanntlich reichliche 
Mengen von Methan und Wasserstoff, was nach B e r l  auf die Einw. von rnetal- 
lischem Kalium auf die Sehmelze zuruekzufiihren iat. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 37. 
325; C. 1904. I. 718.) Um dieae sekundare Einw. zu vermeiden, elektrolysiert der 
Vf. die Bleisalze yon Essigsaure, Propionsaure und Buttersaure und analysiert die 
hierbei entstehenden Gase. W ahrend bei Bleiaeetat reichliche Mengen von Methan 
neben Athan entstehen, fiihrt die Elektrolyse des Propionats und Butyrats iihnlich 
wie in wss. Lag. fast zu reinem Athan. Allerdings ist die Menge dieses Gases 
sehr gering. Erhitzt man die geschmolzenen Bleisalze dieser SS. mit Schwefel, so 
sind ahnliche Prodd. zu erwarten wie bei der anodischen Oxydation. Es entstehen 
wiederum nur geringe Mengen von Gasen, die wie bei der Elektrolyse hauptsach- 
lich CO, H, und Athan enthalten; das Hauptprod. ist eine Fl., die yornehmlich 
aus der S. des yerwendeten Salzes besteht. (Ztschr. f. Elektrochem. 20. 328—32. 
1/6. [15/4.] Kopenhagen. Chem. Lab. Techn. Hochschule.) S a c k u k .

Percy F a ra d a y  F ra n k la n d  und W illiam  E d w ard  G arner, U ber die E in- 
Kirkung von Thionylchlorid a u f Milchsaure und au f 31ilchsaureathylester. Aus den 
iiber die Waldensche Umkehrung bekannten Tatsachen lafit sich eine Regel ableiten, 
daB namlich eine optisch-aktiye Oxy(Hydroxy)verb. stets in die enantiomorphe Verb. 
umgewandelt wird, wenn Thionylchlorid und Silberoxyd sukzessiy ais Reagenzien 
verwendet werden. Alle ahnlichen Reagenzienpaare yerhalten sich unregelmaBig. 
Die naehstehenden yier Reaktionareihen sind theoretisch moglich, wenn man von 
einer einfachen opt.-akt. Osyyerb. ausgeht. III. und IV. sind nicht bekannt, daher

bei dieeen Reagenzien 
stets Umkehrung. (Hin- 

Umkehrung sichtlich der Bezeichnung 
des Sinnes der optischen 
Aktivitat herrscht starkę 
Verwirrung, wenn die 
Drehung einer S. und 
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ihrer Salze oder Ester eine yeraehiedene Richtung hat. Die Vff. achlagen vor, in 
solchen Fallen fiir die Drehung der S. die Richtung anzugeben, welcber der Drehung 
ihrer Salze in verd., was. Lsgg. entspricht, alao daa Drehungszeichen dea aktiyen 
Siiureions. Nach dieaem Vorschlag sind die Bezeichnungen in dieser Abhandlung 
gehalten. So gilt ais 1-Milcbaaure diejenige Milchsaure, welche 1-Lactate liefert.)

Eine Literaturiiberaicht ergibt, daB bei 6 Osyyerbb. die Einw. dea Reagenzien- 
paares Thionylchlorid und Silberoxyd atudiert worden ist, bei Milchsaure die Einw. 
von PC16 und PBrs und KOH, bezw. Ag,COs. Die Vff. unterauchen nun das Ver- 
halten der Milchsaure und ihres Esters gegen Thionylchlorid, woboi auf die Kenn- 
zeichnung von Zwischenprodd. besonderer W ert gelegt wird. Ais Milchsaure wurde 
Handelsprod. von geringer Aktiyitat yerwendet, welches die Drehungsrichtung der 
beachriebonen Verbb. ąualitatiy zu verfolgen gestattete. Die oben ausgeaprochene 
Regel zeigte sieh hier beatatigt, denn: d-Milchaaure (S. mit d-Salzen und d-Athyl-

eater) — — 1-Chlorpropionsiiure; d-Milchsaureathylester —— 1-Cblorpropion- 
saureatbylester. Da d-Chlorpropionsiiure mit Silberosyd in d-Milehaiiure (S. mit 
rechtsdrehendem Zinksalz) iibergeht, mufi umgekehrt l-Chlorpropionsiiure auf iihn- 
liche Weise in 1-Milchsaure uberfiihrbar sein. Daa Verhalten von Milchsaure pafit 
algo (wie da3 yon Apfelaaure und moglicherweiae auch daa yon «-Osy-|?-phenyl- 
propionaiiure) auf Schema II.

Oxyverbb., welche aich nach Schema I. yerhalten, haben siimtlich Phenyl am 
aaymm. C-Atom, die Glieder der Gruppe II. aber nicht. In Fiillen yon Schema I. 
u. II. ist ea so, daB entweder Thionylchlorid eine Drehungsanderung h e ry o rz u ru fe n  
y erm a g , Silberoxyd aber nicht, und umgekehrt. In allen Fiillen, welche zum 
Schema I. gehoren, yerursachen PCI6, bezw. PBrs Drehungsanderung, in Fallen 
nach Schema II. bringen sowohl PC1S, ais auch Thionylchlorid b e s tim m t einen 
Drehungswechsel heryor bei Apfelsaure und Milchsaure, wahrend daa Resultat bei 
«-Oxy-/?-phenylpropionsaure unsieher ist. Den Unterschied zwischen dem Schema I.
u. II. driicken die Vff. nun folgendermaBen aua: Angenommen, daiJ Thionylchlorid 
durchgehends eine Chloryerb. liefert, welche eine der Ausgangsyerb. entgegen- 
geaetzte Konfiguration zeigt, dann ist, wenn eine Oxyverb. mit Phenyl am aaymm. 
C-Atom yorgelegen hat, der Drehungssinn der Chloryerb. nichtsdestoweniger der 
gleiche wie der der Oiyyerb. yon entgegengesetzter Konfiguration. In dieaen 
Fallen hringt weiter PC16 eine Chloryerb. heryor, welche, obgleich von entgegen- 
gesetztem Zeichen, doch yon der gleichen Konfiguration ist, wie die urspriingliche 
Oiyyerb. Dieae Annahme schlieflt die gleichartige Wrkg. von Silberoiyd ohne 
Anderung der Konfiguration in aich. — Eine ebenao berechtigte Annahme wiirde 
sein, daB Thionylchlorid atets ohne, Silberoiyd mit Konfigurationsanderung wirkt, 
und daB PC1S mit Konfigurationsanderung nur in denjenigen Fallen reagiert, wo 
Phenyl am aaymm. C-Atom aitzt. — Dieae beiden yerschiedenen Annahmen werden
im Schema gezeigt in naehatehender Weise, wobei ---->- Umwandlung o hne  Kon-
figurationsanderung, aolche m it Konfigurationsanderung bezeichnet.

d-Cl i-OH A* 0I. 1-OH ----- ^  d-Cl — >- 1-OH
l-Cl >• d-OH

I. 1-OH ŚS* d-Cl ^  1-OH
^  a -u n  i ^

sS ł  od« ,: w  >•« » fo  d-0H
PCI,

II. 1-OH ^  d-Cl d-OH lr  , A„  pcu
Ag!0

SOC1, II- 1-OH d-Cl Q  d-OH

E in w irk u n g  yon T h io n y lc h lo r id  a u f  M ilc h sa u re . Der angewendete 
Milchsaure a irup war ein Gemisch yon freier S., von einbasischer Lactonaiiure und 
yon Lactid. Sowohl Milchsaure und ihr Athylester, ais auch die Lactonsaure



391

bilden bei der Behandlung mit Thionylchlorid Sulfinylchloride, welche beirn Er- 
hitzen unter Abapaltung von SO* in Chlorsaurechloride zers. werden, wobei sich 
sus Milchsiiare und ihrem Ester Chlorpropionylehlorid, bezw. Chlorpropionsaure- 
athyleater, aua der Lactonaaure Chlorpropionylmilchsaurechlorid bilden.

Ortpj OA
Milchsiiare (bezw. E s te r)------CHa-CH(S0„C1)-COR CH3.CHC1 • COR.

Die Isolierung des Sulfinyllactonsaurechlorids gelang nicht, zweifellos, weil es 
sich unterhalb seines Kp. zers. Die (geringe) Aktiyitiit der verwendeten Milchsaure 
riibrt wobl von der bisher 1-Milchsaure benannten S. her, welche rechtsdrehende 
Salze und Ester bildet, uńd welche nun nach obenerwiihntem Vorachlag ais d-Milch- 
eiiure bezeichnet wird. Tatsachlich war sie rechtsdrehend, was aber auf die Ggw. 
des Anhydrids zuriickzufiihren ist. Das erhaltene Chlorsulfinylmilchsaurechlórid 
zeigte kraftige Rechtsdrehung, das Chlorpropionylehlorid schwache Rechtądrehung, 
wabrend die Chlorpropionsaure und ihr Ester unverkennbar links drehten. Cblor- 
propionylmilchsaurechlorid war unyerkennbar rechtsdrehend, ebenao die daraus dar- 
gestellte Chlorpropionylmilchsaure. Chlorpropionylmilchsiiurechlorid wird bei den 
angewendeten Tempp. yon Thionylchlorid nicht angegrifien, ofltenbar auch nicht 
das Laetid, und aus diesem Grunde wohl ist Milchsaure, welche langere Zeit im 
Luftstrom erhitzt worden ist, weniger reaktiy gegenuber Thionylchlorid. — W ird 
bei der E in w irk u n g  yon T h io n y lc h lo r id  a u f  M i lc h s a u r e a th y le s te r  
(rechtsdrehend) kein grofier tJberschuB an Thionylchlorid angewendet, so wird 
Thionylmilchsaureester, 0S[0'CH (CH 3)'C 0jC jH 5]„ gebildet. UberschUssiges Thionyl
chlorid fuhrt zur B. des bestandigen Sulfinylmilchsaureathylesters, CH3CH(S02C!)- 
COsC,H6, welcher nur durch Erhitzen mit Pyridin- oder Anilinhydrochlorid (ais 
katalytische Agenzien) in den Chlorpropionsaureeater tibergefiihit werden kanc.

Die in einem Schema gegebene tlbersicht Uber die Reaktionsprodd. zeigt die 
nunmehr festgelegte yollstiindige Analogie der Umwandlungen der Apfelsaure und 
der Milchsaure.

E ip e r im e n te l le s .  A. Rk. von  T h io n y lc h lo r id  m it M ilc h sa u re . Schwach 
aktiye Milchsaure von a D =  etwa wurde 9—20 Stdn. lang mit Thionyl
chlorid auf 85—115° erhitzt. Bei 9—10-stdg. Erhitzen auf 85—100° wird haupt- 
sachlich Chlorsulfinylmilchsaurechlórid, C3H40 3C1sS =  CH,• CH(0• SO■ Cl)• CO • Cl, 
gebildet; durchdringend riechende FL; K p .16 72,5°; raucht an der Luft; wird durch 
W. leicht zers.; ist atark rechtsdrehend (a D =  -f-30° u. -(-42°); zera. sich unter 
100° langaam; bei 125° geht es rasch unter SOa-Abspaltung in Chlorpropionyl- 
chlorid iiber. Eine reversible Umwandlung yon 1-Chlorpropionylehlorid mit fl. S 04 
in Chloraulfinylmilchsaurechlorid fiodet nicht statt. — W ird das Gemiseh yon 
Milchsaure mit Thionylchlorid 18 Stdn. auf 105—115° erhitzt, so werden Chlor- 
propionylchlorid u. Chlorpropiouylmilcbsaurechlorid gebildet; aus diesem Reaktions- 
gemisch geht bei 130° unter Atmosphiirendruck zugleich mit Thionylchlorid das 
l-Chlorpropionylchlorid, CHS<CHC1-COC1, uber; farblose Fl. vom Kp. 110—113°; [«]D13 
=  +0,2° (l =  1); wurde identifiziert durch die Umwandlung in die freie S. inittels 
W. u. in den Athylester mittels A. — l-Chlorpropionsaure, CaH5OaCl; sauer riechende 
Fl.; [a]Du =  — 2,30° (l —  1). — l-Chlorpropionsaureathylester, CjIIgOjÓl; Kp.7ł8 143,5°; 
[a]D17 == —2,92° (l =  1). — Chlorpropionylmilchsaurechlorid, C,H80 3CI2 =  CHa- 
CH(OCO-CHC1CH3)-COC1; Kp.la 93—94°; [«]D =  +3 ,60° (2 =  1). — In derselben 
Fraktion wie dieses Chlorid befindet sich Lactylmilchsaurechlorid, CHaCH[OCOCH 
(OH)-CHa].COCl; Kp.is 130°; [«]D =  15,8° (i =  1). — Chlorpropionylmilchsaure, 
CbH80iC1; aus dem Chlorid mit Sodalsg. dargestellt; Krystalle (aus PAe.); F. 48 
bis 50°; F. 46°; [«]D53 =  +4,04° (1 =  1).

B. R e a k tio n  yon T h io n y lc h lo r id  m it M ilc h s a u r e a th y le s te r  (yon
27 *
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[«]D =  —j— 2,50°; l =  1 auf dem Wasserbad). Chlorsulfinylmilchsdureathylesłer, 
CsH»04C1S; Kp.12 96,5—97°; raucht an der Luft; wird durch W. rasch zersetzt; 
[ « y 8 =  -(-77,62° (l =  1); geht beim Erhitzen mit Milchsiiureathylester unter 
gleichzeitiger B. von Chlorpropionsiiureathylester uber in ThimylmilcHsduredidłhyl- 
esłer, Cl0H190,S ; entsteht auch bei der Darst. von Chlorsulfinylmilcbsśiureester, 
wenn eine ungeniigende Menge Thionylchlorid angewendet worden war; Kp.13 167°; 
[a]„15 =  -j-42,64° (1 — 1); wird durch k. yerd. Alkali kaum zers.; wird beim Er
hitzen mit Thionylchlorid auf 100—110° in ChlorBulfinylmilchsaureester ubergefiihrt. 
Bei allen diesen Rkk. findet praktisch kein Verlust an optiaeher Aktivitat atatt. — 
Erhitzen des Chlorsulfinylmilchsaureeaters mit Pyridin- oder Anilinhydrochlorid 
fuhrt unter Abspaltung von SO, zur B. von Chlorpropionsiiureester; Erhitzen des 
letzteren mit Pyridinhydrochlorid bei 105° hat Racemisation des Eaters zur Folgę. 
Mit freiem Anilin wird selbat beim Erhitzen kein SO, abgespalten, sondern ver- 
mutlich die Verb. CH3CH(0"S0-NHCeHj)-C0sC,H5 gebildet. (Journ. Chem. Soc. 
London 105. 1101—15. April. Chem. Lab. Univ. Edgba9ton Birmingham.) B loch .

A. W erner, iiber Hetalluerbindungen mit komplex gebundener Oxalsdure. I. Mit- 
teilung. Uber Monooxalverbindungen. Das Oxalsaureion ist ein ausgepragt kom- 
pleibildendes Radikal. Die Zahl der komplexen, ais Oxalosalze zu bezeichnenden 
Oxalsiiureverbb. ist daher sehr groB. Vf. hat aich mit dem Ausbau der Konsti- 
tutionslehre der Oxalosalze beachaftigt u. hat hauptaiichlich die Monoosalo-, Dioxalo- 
und Trioxaloverbb. dreiwertiger Metalle, d. h. Verbb. welche auf ein Atom eines 
dreiwertigen, komplesbildenden Metaliatoms 1, 2 oder 3 Osalaiiurereste enthalten, 
untersucht. Vorliegende Arbeit beschreibt die Monooxaloverbb. Die Verbb. vom 
Typus der Oxalopenłammin- und der Oxalotetramminsalze ahneln sich, zeigen aber 
im Yerhalten gegen Mineralsauren einen tiefgreifenden Unterachied. Erstere bilden 
saure Salze, letztere nieht. Danach ist die Konstitution der Pentamminaalze I. u. 
die ihrer 'sauren Salze II. In den Oxalotetramminsalzen (III.) ist dagegen der 
Oxalaaurere8t  vollkommen aymmetrisch gekettet. Es war noch fraglich, ob der 
OialsSurerest am Zentralatom zwei beliebige Koordinationsstellen oder aber nur 
zwei in cis-Stellung befindliche besetzen kann. Aua den biaherigen Beobachtungeu 
folgt, daB daa letztere der Fali sein muB, da nur eine Reihe von Yerbindungeu 
L(CJOł)MeAł]X besteht, d. h. es tritt keine Stereoisomerie wie bei den Yerbb. auf, 
in denen die beiden intraradibalen X unabhangig yoneinander sind. DaB in dieser 
Reihe der Oxalrest in cis-Stellung eingreift, ergibt sich aus der Moglichkeit, die 
Oxalodiathylendiamminmetallverbb., z. B. die Reihe [C1OłCo en,]X, in optisch-aktiven 
Isomeren darzustellen, was bei Beaetzung von zwei trana-Stellen durch die C,04- 
Gruppe nieht moglich wiire. Der Oxalaaurereat iat an Kobalt 8tabiler gebunden 
ais an Chrom. Die Kobaltverbb. werden beim Aufkochen mit Salzsaure nieht 
verandert. AuBerdem sind die OxaloaquotriamminkobaUisalze (IV.) eingehend unter- 
sucht worden. Daa Nitrat iat schon fruher irrtumlich ala Oialodiaguotriamminkobalti- 
nitrat beschrieben worden. Es hat aich aber gezeigt, daB ein Mol. H ,0  estraradikal 
gekettet ist. Ea ist festgeatellt worden, daB die genannten Salze (IV.) durch 
Ammoniak glatt in die Hydroxoverb. (V.) ubergehen. Letztere bildet mit SS. leicht 
wieder die Aąuoaalze zuruck. Bei der Einw. von konz. S. oder bestimmter Salze 
verwandeln sich die Aąuoaalze unter Austritt des intraradikalen Wasaermolekiils 
in Oxaloacidotriamminsalze (VI.). Bei diesen Verbb. war ea moglich, die von der 
Theorie vorausgeaehene geometriacbe Iaomerie der Verbb. Me(A)s(X)s nachzuweiaen, 
die den Oktaederformeln VII. u. VIII. entapricht. Erstere kann ais cis-Form, die 
zweite ais trans-Form bezeichnet werden. Aus Diehloraąuotriamminkobaltiehlorid 
und O iahaure entsteht ein indigoblauea Chloroozalotriamminkobalt. Verwandelt 
man daaselbe in Aąuonitrat und stellt daraus wieder Chlorsalz dar, ao entsteht ein
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anderea rotyiolettesSalz. Die beiden isomeren, durch die yerachiedeneFarbe charakteri- 
sierten Chlorooxalotriaminiukobaltiverbb. (VI., X  ==■ Cl) entsprechen folgenden beiden 
Konfigurationaformeln, und zwar muB ihrer B. nach die indigoblaue Form der 
Formel 15., die rotviolette der Formel X. entsprechen. Mit dieaen Konfigurations- 
formeln stimmen auch die Farben der Verbb. iibereiu. Beim Ubergang der Oxalo- 
chlorotriamminreihe in die Oxaloaquotriamminreihe tritt somit Stellungawechsel 
eines Aininoniakmolekula ein. Dies Ergebnis atimmt auch damit iiberein, daB bei 
der Einw. von W. auf Dichloroaquotriamminkobaltisulfat zunachat ein graublaues 
Chlorodiaquotriamminsulfat (XI.) ent3teht, welches Bich beim Stehen in was. Lsg. 
iu eine isomere violette Verb. (XII.) umwandelt. Eine ganz ahnliche Isomerie- 
erscheinung wie beim Chlorooxalotriamminkobalt ist beim Nitrooxalotriamminkobalt 
aufgefunden worden. Bei der Einw. von aalpetriger S. auf Oxaloaquotriammiu- 
kobaltiaalze entateht das schon bekannte NitrooxalotriamminkóbaU von hellziegel- 
roter Farbę, das nach seiner B. die cia-Form sein muB. Durch Einw. von Oxal- 
saure auf Trinitrotriamminkobalt entateht nun die isomere, intensiy braunrote 
trans-Form. SehlieBlich wurden noch die Oxalodiaquoathylendiaminchromisalze 
(XIII.) unteraucht, die mit Aminoniak Oxalohydroxoaquoathylendiaminchrom (XIV.) 
liefern.

T [ P n / - ° - C ° - C 0 ^ n l v  TT r P o ^ ° - C 0 - C 0 0 H l x  > C 0 ! V
1 L (NH,) IL LCo (NH,)S JX’ W - P H^ Co< o . ć o | X

IV. [c,o1c . o « . J x  V. [c,0 ,c.°F hJ  VI. [ c .o .c f NHi)J  

A A Cl
— !— ?x A,— !— 7x  -------------- 7n h ,

i. /  1 ~ 7  i x .  /  1 /
________ L  ------------ /

VII. /  1 /  V III.
A---------- 4  X /------- 'K  NH,*--------y

X A

NH, Cl Cl
NH? 1------- .Cl NH?— I----- 7n h .  NH5— ;--------7oh„

S. /  ' /  X I. /  1 /  X II. /  ‘ /
NH, | - ^ Ca0ł NH, oh> NH, QHj

O H>2 łij

X III. XIV. XV. XVI.

[ c A Cr£ H| j X  [en °4 Cro S J  [ Cr(NH [ Cren?4] [ ^ e n  ^

E z p e r im e n te l le r  T e il. I. V e rs u c h e  z u r  D a r s te l lu n g  von  O xalo - 
p en tam m in ch ro m isa lz en . (Mit H. Surber.) Aąuopentamminchrominitrat (XV.). 
Aus Chloropentamminchromchlorid in W. mit Salpetersaure. Orangegelbes Krystall- 
fflehl. Liefert mit Oxalsaure nicht, wie erwartet, ein Oxalopentamminehromisalz, 
sondern Oxalotetramminchrominitrat, [{C10 4)Cr(NH,)ł]N0, -f- H ,0 . Rote Krystalle 
aus W. -(- Eg., wl. in k. W. Gibt mit CaCl2 keine Fallung. Liefert mit konz 
Salzsiiure cia-Dichlorotetramminchromiaaiz. Das entsprechende Jodid entsteht aus 
dem Nitrat mit Kaliumjodid. Rote Prismen.

II. O x a lo d ia th y le n d ia m in c h ro m is a lz e ,  [(C20 4)Cren2]X. (Mit H. Schwarz.) 
Dioxaloiithylendiaminchromiat (XVI.). Aus blauem, oxalsaurem Cbromkalium beim 
Erhitzen mit 10°/o'ger Athylendiaminlsg. Purpurrote oder carmoisinrote Krystalle; 
ani. in W. — Oxalodidthylendiaminchromijodid, [(Ca0 4)Cr en,]J. Aua voratehendem 
Salz mit Salzsaure und Jodkalium. Gelbrote Nadelchen aus W .; wl. in w. W.
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Verwandelt sich beim Erhitzen mit W asser leicht in ein violettrotes Salz, wałir- 
scheinlich Oxalodiathylendiaminchromdioxalodiathylendiamincbromiat. — Nitrat, 
[050*01 en,]NOa. Aus dem Jodid mit Silbernitrat. Hellgelbrote Nadeln aus W.; 
wl. in k. W. Die Lsg. farbt sich beim Steben allmablich blaBviolett. — Bromid 
[Cs0 4Cr en,]Br +  H ,0 . Aus dem Nitrat mit Bromwasserstoffsaure. Gelbrote Blatt
chen; swl. in k. W. Verliert bei 100° 1 Mol. H ,0 . — Chlorid, [C20 (Cr en,]Cl -(- H,0. 
Aus dem Nitrat mit Salzsaure. Gelbrote Nadelchen; zll. in W. Verliert bei 100°
1 Mol. H ,0 . — Rhodanat, [CłOłCr en,]SCN. Aus dem Chlorid mit Rhodankalium. 
Gelbrote Blattchen aus W.

III. O x a lo a q u o tr ia m m in k o b a l t is a lz e  (IV.). (Mit E. B indschedler und
Ch. Sacknr.) OxaloaquotriamminJcobaltinitrat (IV., X =  N 03). [Ist schon friiher 
(Ztschr. f. anorg. Ch. 15. 162; C. 97. II. 795) irrtumlich ais Oxalodiaquotriammin- 
Jcobaltinitrat beschrieben worden.] Aus indigblauem Oxalat beim Erhitzen mit W. 
und Salpetersaure oder aus der folgenden Hydroxoverb. mit H N 03. Carmoisinrote 
Nadeln aus 1 Mol. H ,0 . Liefert mit Ammoniak ]Iydroxooxalotriamminkóbalt (V.). 
Blaulichrotes Pulver mit 1 Mol. H ,0 ; unl. in k. W., A. u. A. Liefert mit Minerał- 
sauren die Oxaloaquotriamminkobaltisalze zuriick. — Oxaloaquotriamminkobalti- 
chlorid (IV., X =■ Cl). Aus dem Nitrat mit Salzsaure. Violettrote Krystalleben. 
Aus den Mutterlaugen scheidet sich das weiter unten beschriebene Cbloroozalo- 
triamminkobalt aus. Das Chlorid entsteht auch aus der Hydroxoverb. mit Salzsiiure. 
Geht beim Auf bewahren allmahlich in Chlorooxalotriamminkobalt iiber. — Bromid 
(IV., X =  Br). Analog dem Chlorid dargestellt. Blaulichrote Prismen mit 1 Mol. 
HjO aus verd. Bromwasserstofisaure. Verandert sich auch bei jabrelangem Auf- 
bewaliren nicht. — Dithionat (IV., X  =  VsSaOc). Aus dem Nitrat mit Natrium- 
dithionat. Bordeauxrote, facherartig gruppierte SpieBe aus Eg.-haltigem W.; wl. 
in h. W. — Sulfat (IV., X =■ Aus dem Nitrat mit Ammoniumsulfat.
Violettrote Blattchen mit 1 Mol. HaO. Entsteht auch aus dem spater beschriebenen 
Oxalorhodanatotriamminkobalt durch Oxydation mit Chlor.

IV. A c id o o x a lo tr ia m m in k o b a l t iv e rb in d u n g e n  (VI.). Indigoblaucs trans- 
Chlorooxalotriamminkóbalt (VI., X =  Cl). Krystalle mit ‘/j Mol. HaO; unl. in W. — 
Violettes cis-Chlorooxalotriamminkobalt (VI., X =  Cl). Aus Oxaloaquotriammin- 
kobaltinitrat mit Salzsaure ais Nebenprod. (s. oben). Violette Krystalle mit 1 Mol.
H ,0 . Beide Isomeren liefern mit Silbernitrat OxaloaquotriamminkobaUinitrat. — 
Cis-Nitrooxalotriamminkobalt (VI., X =  NO,). Ist schon friiher (Zschr. f. anorg. 
Ch. 15. 164; C. 97. II. 795) beschrieben worden. 0,000 14 g 1. in 10 cfm W. von 
96°. — Trans-Nitrooxaiotrian»ninkobalt (VI., X ==■ NO,). Aus Co(NH3)3(N02)3 beim 
Erhitzen mit Oialsaure und W. Braunrote, prismatische Krystallchen. 0,0218 g
I. in 10 ccm W. von 96°. — Rhodanatooxalolriamminkoba.lt (VI., X =  SCX). Aus 
Oxaloaquotriamminkobaltnitrat beim ErwSrmen mit W. u. uberschussigem Kalium- 
rhodanat. Dunkelrote Rhomboeder. Liefert bei der Oxydation mit Chlor Osalo- 
aquotriamminkobaltsulfat.

V. O x a lo d ia q u o ii th y le n d ia m in c h ro m i s a lz e  (XIII.). (Mit E. Blatter.) 
Oxalodiaąuoathylendiaminchromibromid (XIII., X =  Br). Aus einem spater zu be- 
schreibenden Jodkaliumadditionsprod. [en C rtC jO ^K , K J mit bei 0° gesattigter 
Bromwasserstoffsaure. Rote Krystalle mit 1 Mol. HaO. Entsteht auch in gleicher 
Weise aus Oxalodiathylendiamincbromdioxaloathylendiaraincbromiat. — Oxalo- 
hydroxoaquoathylendiaminchrom (XIV.). Aus vorstehendem Bromid mit konz. Ammo
niak. Violettes Pulyer. — Oxdlodiaquoathylendiaminchromioxalat (XIII., X =* 
J 'j C,0<). Aus dem Bromid mit wenig W. und Kaliumoxalat. Hellrote Krystalle 
mit 1 Mol. HsO; wl. in W. — Chlorid (XIII., X  =  Cl). Aus der vorstehend be
schriebenen Hydroxoverb. mit Salzsaure. Rote Krystalle mit 1 Mol. H ,0 ; 11. in 
W. Ziemlich zersetzlich. — Nitrat (XIII., X =  NO,). Analog dem Chlorid er-
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halten. Rote Kryatalle mit 1 Mol. W .; zll. in W . Zersetzlich. (L ie b ig s  Ann. 405. 
212—41. 11/6. [7/5.] Ziirieh. Chem. Inst. d. Uniy.) P o s n e r .

D aniel B erthelo t, Uber die verschiedenen Arten der Pliotolyse der Oxalsaure 
durch die ultravioletten Strahlen verschiedener Wellenlange. (Vgl. C. r. d. l’Acad. 
des sciences 157. 334; C. 1913. II. 1195.) Die Photolyse der Oxalsaure in fester 
und gel. Form besteht in einer primaren Spaltung in CO, und Ameisensiiure, 
worauf sekundar eine Zera. der nascierenden Ameisensaure durch die ultrayioletten 
Strahlen von groBer Wellenlange in CO u. H ,0  (Typua der gemiiBigten pyrogenen 
Zers.), durch die ultrayioletten Strahlen von kurzer Wellenlange in CO, und H 
(Typus der energischen pyrogenen und der elektrolytischen Zers.) erfolgt. Die 
Schwingungafreąuenz in der Strahlenenergie spielt hier also dieselbe Rolle wie die 
Temp. in der thermiachen Energie. (C. r. d. l’Acad. dea sciences 158. 1791—93. 
[15/6.*].) D O s t e r b e ii n .

E. F onrneau  und H aro ld  J. P age, Uber die ChoUnester. Vff. haben die 
Chloride, Bromide und Jodide mebrerer Cholinester durcli Erhitzen der Chlor-, 
Brom- und Jodathanolester mit Trimethylamin in Benzollsg. dargestellt. Die 
Stearin-, Palmitin-, Laurin-, Capryl-, Essig- und Benzoesaureeater dea Chloriithanola 
wurden durch Ein w. der betreffenden Siiurechloride auf Glykolchlorbydrin erbalten; 
die Rk. yerlauft glatt in der Kśilte, nur beim Benzoylchlorid ist liingerea Erwarmen 
erforderlich. Die Jodathanolester lieBen aich durch Einw. der Saurecbloride auf 
Jodathanol gewinnen. — Stearylchlorathanol, Cl7H35COO ■ CII2 • CH, Cl, Bliittchen 
aus A., F. 49,5”. — Palmitylchlorathanol, Blattcben aus A., F. 41,5°. — Lauryl- 
chlorathanol, Cu H ,3COO*CH, *011,01, Kp.19 165°, erstarrt bei ca. 17°. — Caprylyl- 
chlorathanol, C7Hl5C00*CHa*CH2Cl, Fl., Kp .18 135°, rieeht ahnlich wie Caprylaaure- 
athylester. — Stearyljodathanol, Bliittchen aua A., F. 59,5°, awl. in k. A., wl. in 
Bzl. — Palmityljodathanol, weiBe Blattcben aus A., F. 54°. — Myristicyljodathanol, 
weiBe Bliittchen aua A., F. 45,5°. — Lauryljodćiłhanol, sich fettig anfiihlende 
Blattchen aus A., F. 35°. — Pelargonyljodathanol, Fl., Kp .15 169°. — Caprylyljod- 
ćithanol, Fl., Kp.2e 170°. — Butyryljodathanol, Fl., Kp.le 100°. — Oleyljodathanol, 
zieralich dickliche, nicht yollig zu reinigende Fl., erstarrt bei 6° zu einer Krystallmasse.

Die Chlorathanoleater reagieren mit Trimethylamin in Benzollag. erst vom 
Caprylsaureeater an abwiirts, wahrend aich Biimtliche Jodathanoleater mit Trimethyl- 
amin bei 100° im Rohr glatt (Ausbeute uber 75%) umsetzen. Die Jodide der 
Cholinester la8aen aich in methylalkoh. Lsg. durch Behandeln mit uberschussigem 
AgCl in die Chloride yerwandeln. Die Jodide aind hygroskopi8ch, aber nicht 
zerflieBlich, die Chloride unterhalb CIS zerflieBlich. Alle dieae Salze aiud in W. 
zu seifenartigen, beim Schiitteln schśiumenden Fil. 1. Die Chloride der hoheren 
Glieder der Reihe zeigen beim Erhitzen folgende Eigentiimlichkeit. Sie scbm. 
zunachst bei relatiy niedriger Temp. zu einer ziihen, durchsclieinenden, stark licht- 
brechenden Fl., die bei ca. 200° plotzlich unter starker Gasentw. diinnfluasig wird 
und aodann erstarrt. Es tritt hier eine teilweise Zera. unter Abspaltung von CH,C1 
ein, die auch beim Erhitzen von Cholinchlorhydrat mit den Saurechloriden zu 
beobachten ist.

Die Cholineater geben (ala Chloride) mit Pikrinaaure, PtCl^ und AuCls krystal- 
linische Ndd., mit Jodjodkaliumlag. dagegen nicht die Rk. yon F l o r e k c e ,  sondern 
eine olige Fiillung. Die konz. was. Lsg. der hoheren Glieder gibt mit AgNOs 
keine Fiillung von AgCl, Bondem eine kolloidale L 3g. des letzteren, acheidet aber 
da8 gebildete AgCl auf Zusatz von A. ab. Die Cholineater aind leicht yeraeifbar. 
Die Chloride aind bestiindiger ais die Jodide. In was., gegen Lackmua neutraler 
Lsg. werden die Eater durch Natronlauge augenblicklich yerseift, wahrend sie
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gegen NasCOs, ebenso in Ggw. yon S. in der Kiilte ziemlich bestandig sind, in 
der Hitze aber durch SS. sofort yerseift werden. Die rein W38. Lsgg. der Ester 
konnen ohne Zera. zum Sieden erhitzt werden; erst bei liingerem Kochen tritt 
teilweise Zers. ein.

Stearylcholinjodid, Tafeln aus Methylalkohol, wl. in k. W., zl. in w. W., sd. A. 
und Holzgeist. — Pahnitylcholinjodid, Krystalle aus Aceton -f- Methylalkohol, 
gleielit im ubrigen dem yorhergehenden Salz. — Laurylcholinjodid, Krystalle, die 
sich beim Umkrystallisieren aus A. allmahlich in Cholinjodid yerwandeln. — Oleyl- 
cholinjodid, sich fettig anfuhlende Blattchen aus Aceton, leichter 1. in W., A. und 
Aceton ais das Stearylcholinjodid. — Acetylchóliribromid, aus Acetylbromśithanol 
und Trimethylamin in Benzollsg. bei 100°, rechtwinklige, zerflieBliche Prismen aus 
absol. A.

Stearylcholincklorid, wenig hygroskopische Prismen aus Aceton -(- A., erster 
F. 73°, zweiter F. 193°, 11. in W. Das Au-Salz krystallisiert aus verd. A. in groBen, 
sehr diinnen, lhomboedrischen Tafeln, F. 109—110°, das Pt-Salz in hesagonalen 
Tafeln, F. 218°, das Pikrat in rhomboedrischen Tafeln, F. 102°. — Palmitylcholin- 
ćhlorid, kaum hygroskopische, prismatische Nadeln aus Aceton -f- A., F. 66 und 
194,5°. Das Au-Salz krystallisiert in groBen, durchscheinendcn Tafeln, F. 110°, 
das Pt-Salz in feinen Nadeln, F. 218°, das Pikrat in dem Au-Salz ahnlichen Tafeln, 
F. 101,5°. — Myristicylcholinchlorid, Blattchen, F. 58 und 195°. Au-Salz, groBe, 
diinne Tafeln, F. 108—109°, Pt-Salz, Nadeln, F. 217,5°, Pikrat, rhombische Tafeln,
F. 98,5°. — Laurylcholinchlorid, zerflieBliche Tafeln aus Aceton -)- A., F. 54 und 
196°. Au-Salz, rechtwinklige Tafeln, F. 106°, Pt-Salz, prismatische Nadeln, F. 117°, 
Pikrat, rhombische Tafeln, F. 97,5°. — Gaprylylcholinclilorid, sehr zerflieBliche 
Krystallmasse aus Aceton, F. 35 und 198°. Pikrat, rhombische Tafeln, F. 94°, 
Au-Salz, rhombische Tafeln, F. 87—88°, Pt-Salz, prismatische Nadeln, F. 203—204°.
— Butyrylcholinchlorid, sehr zerflieBliche, prismatische Nadeln aus Aceton. Au- 
Salz, rhombische Tafeln, F. 93—94°, Pt-Salz, Prismen, F. 209°, Pikrat, Tafeln. — 
Acetylcholinchlorid, aus Glykolchloracetin und Trimethylamin in Benzollsg., wird 
durch Umkrystallisieren aus A. -j- Aceton zu Cholinchlorid yerseift. — Benzoyl- 
cholinchlorid, aus Benzoylchlorathanol und Trimethylamin in BenzollBg. bei 125°, 
durchscheinende Prismen aus Aceton -|- A., F. 200° unter Zers. Au-Salz, Nadeln 
aus verd. A., F. 182°, Pt-Salz, kleine Rhomboeder, F. 224°, Pikrat, rechtwinklige 
Tafeln. — Oleylcholinchlorid, lecithinartige Krystallmasse aus h. Aceton, 11. in 
k. W. Pikrat, rechtwinklige Tafeln, F. 8S—89°, Pt-Salz, Prismen, F. 104—105°.
— Aus der von D e l e z e n n e  und L e d e b t  durchgefiihrten physiologischen Unters. 
dieser Cholinester geht heryor, daB die hamolytischen Eigensehaften des Palmityl- 
und Stearylcholins kaum geringer sind ais diejenigen des Lysocithins. Die Cholin
ester der SS. unter C„ zeigen keine hamolytischen Eigensehaften mehr. (Buli. 
Soc. Chim. de France [4] 15. 544—53. 20/6. Inst. P a s t e u k . Lab. f. therapeut. Chem.)

D U s t e r b e h n .
L. R a d lb e rg e r  und W. Siegmund, Die Inversion von Saccharoselosung mit 

Asparaginsaure. VfL haben die friiher (Ósterr.-ung. Ztsehr. f. Zucker-Ind. u. Landw. 
43. 29; C. 1914. I. 1556) hierfiir gefundenen Werte rechnerisch durchgearbeitet u. 
gefunden, daB die Inyersion der Saccharose mit Asparaginsaure, gleich den anderen 
diesbeziiglieh untersuchten SS., dem G u l d b e r g - W a AG Esehen Gesetze folgt. (Osterr.- 
ung. Ztsehr. f. Zucker-Ind. u. Landw. 43. 41S—24. Wien. Lab. d. Vers.-Stat. d. 
Zeutralvereins f. die Rubenzuckerind. u. Lab. f. organ. Technologie a n  der K. K. 
techn. Hochschuie.) ROHLE.

M. R oshdestw enski, Bemerkung zu der Abhandlung der Herren Schneider, 
Clilbens, Hiilliceck und Steibelt.- Untersuchtingen iiber Senfole. V. D e r  y o n  S c h n e id e r
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und HtlLLWECK beachriebene Allylthiocarbaminsauremethylester (vgl. Ber. Dtsch. 
Chem. Gea. 47. 1248; C. 1914. I. 1996) ist achon friiher vom Vf. dargestellt und 
beachrieben worden (vgl. Journ. Russ. Phya.-Chem. Ges. 41. 1438; C. 1910. I. 910). 
Weiter untersucht der Vf. die Bromadditionsprodd. der Allylthiourethane und dereń 
Ester, die Einw. von Organomagnesiumverbb. auf die Thiourethanester etc. (Ber. 
Dtach. Cbetn. Ges. 47. 1947. 13/6. [15/5.].) B l o c h .

G. Grube, Die elektrolytisehe Darstellwig des Ferricyankaliums. Bei der iilteren 
Dar3t. des Ferrieyanfcaliumg aus Ferrocyankalium mittels Chlor entsteht immer 
eine aquivalente Menge KCI. Dieser Obelstand wird bei der direkten elektro- 
lytiachen Oxydation yermieden, die daher aueh in neuerer Zeit in groBem MaB- 
atabe ausgefiihrt wird. Der Vf. hat diesen Vorgang zum Gegenstand einer aus- 
fiihrlichen esperimentellen Unters. geinacht und ist hierbei zu folgenden Reaultaten 
gelangt: Die Stromausbeute ist bei guter Ruhrung des Anodenraumes und Ver- 
wendung eines Diaphragmas befriedigeud; Bie ist unabhangig yom Anodenmaterial 
(Ki, Pt, Cu, Fe, PbOj), da die Rk.: Fe(CN)a"" © =  Fe(CN)a'"  praktiseh unend- 
lich rasch yerlauft. Die giiustigste Temp. betragt 50°, da bei hoherer Temp. eine 
Verseifung des Ferricyankaliums unter Ausscheidung von Eisenosyd eintritt. Hiilt 
man die Anodenlsg. dauernd an Ferrocyankalium gesattigt, so scheidet aich das 
eutstehende Ferrisalz feinkrystallinisch in sehr reinem Zustande ab. (Ztschr. f. 
Elektrochem. 20. 334—44. 1/6. [28/4.] Lab. f. Physik, Chemie und Elektrochemie. 
Techn. Hochsehule. Dresden.) S a c k u r .

V. G rignard  und Ch. Courtot, Derivate des Cydopentadiens und seines Dimeren. 
(Vgl. C. r. d. 1’Acad. des sciences 154. 361; C. 1912. I. 1016.) Bringt man das 
Cydopentadien mit CHsMgJ oder C2H5MgBr, am besten in Ggw. eines Gemiaches 
von A. und PAe., bei 45—50° zusammen, so erhalt man im Lauf von 3 Stdn. ge- 
maB der Gleichung: C5H, -f- CH3MgJ =  CH4 -f- C6H6MgJ daa Mg-Derivat CtH6MgJ, 
bezw. C5H5MgBr in Form eines Ólea, 1. in A. und Toluol, un). in PAe., welches 
sieh, wenn ea wahrend des Erkaltens in einer H-Atmosphare kriiftig geachiittelt 
wird, in ein Pulyer yerwandelt. Dieses Mg-Deriyat ist sehr reaktionsfiihig, liefert 
jedoch in yielen Fallen das betreffende Dimere. — Jod reagiert auf die Toluollsg. 
des Ug-Deriyats nach BODROUX unter B. eines schwarzen, unl., nicht kryatallisier- 
baren Pulyers von der Zua. C5H5J ,  in welchem jedenfalls ein Polymeres yorliegt,

CH— :~CH CHBr---------- CH-CH-----------CHBr
i. i I II- ! ! I

CHBr-CHBr-CHBr CHBr-CHBr-CH-CH-CHBr-CHBr

CH-------------CH-CH------------- CH CH------------------CH-CH------------------ CH
i n .  | |  [ i i v.  | | I

CH-CH(CN) - CH-CH • CH(CN)- CH CH • CH(COOH) - CH-CH • CH(COOH)- CR

CH--------------------------------CH CH------------------- CH
II V. II I! VI. |!
C H -C (: CH.C6H4. OCHs).CH C H -C [: C(CH,),]-CH

CH-------------------------CH CH-------------------- CH
VII. || |l VIII.

CH-CHtCOHęCeH^.J.CH C H -C [: C(CeH5)2].CH

und eines bei der Dest. im Vakuum explodierenden Oles. — LaBt man auf das 
Mg-Derivat, C5H5MgBr, in Ggw. von A. Brom einwirken und hydrolysiert das 
fieaktionsprod. durch NH4C1 u. NH3 nach K l a g e s  bei niedriger Temp., bo erhalt 
man kleine, farbloae Priamen eines Tribromids, C5H5B r3 (I.), F. 60°, welches sieh
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bald gelb farbt u. in ein schwarzbraunes Pnlver iibergeht, in dem wahrseheinlich 
ein Dimerea (II.) vorliegt. Letzteres entsteht direkt durch Einw. von Brom auf 
die Toluollsg. des Mg-Derivats.

Bromeyan bildet mit dem Mg-Derivat ein schwarzes, unl., nicht weiter zu 
reinigendes Pulver, Chlorcyan daa Dimere des Nitrils (III.), welches bei der Ver- 
seifung mit 50°/oig. alkoh. Kalilauge in die Dicyclopentadiendicarbonsaure von T h ie l e  
(IV.) iibergeht. Diese S. entsteht auch durcb Einw. von CO, auf das Mg-Derivat.
— Anisaldebyd liefert nicht den korrespondierenden Alkohol, sondern das Dehydra- 
tationsprod., das p-Methoxyphenylfuluen (V.), rote Krystalle aus Holzgeist, F. 70°, 
Aceton das Dimethylfulven (VI.) von T h i e l e , gelbe F l., Kp.,, 47°, Benzophenon 
da3 Diphenylfulvanol (VII.), nahezu farblose Kryatalle, F. 123—124°, oiydiert aich 
sehr leicht, yerharzt beim Umkrystallisieren aus A. +  PAe. und unter der Einw. 
von HCl und Brom, geht von selbst unter Austritt von W. in das Diphenylfulven 
von T h i e l e  (VIII.), rubinrote Priamen, F. 82°, uber. (C. r. d. l’Acad. des sciences 
158. 1763—66. [15/6.*].) D O s t e r b e h n .

A. H a lle r  und R. C ornubert, Synthesen mit Hilfe von Natriumamid. Uber 
Alkylcydopentanone, crhalten durch Hydrierung von ungesdttigten Derivaten, gefolgt 
oder nicht gefolgt von einer Alkylierung. (Vgl. S. 319.) i,{]-Methijl-a,a'-dibenzyl- 
cyclopentanon (I.), durch Hydrierung von Dibenzal-(?-methylcyclopentauon mit H in 
alkob. Lsg. in Ggw. von Ni bei gewohnlichem Druck und gewohnlicher Temp., 
dickliche Fl. vom Geruch der Benzylderiyate, Kp .,7 232—233°. — u,ct',(}-Trimethyl- 
a,cĆ-dibenzylcyclopentanon (II.), aus der yorhergehenden Verb., Na-Amid und CH8J 
in ath. Lsg., Priamen aus A. +  PAe., F. 74°, K p .]7 228°. W ird durch Na-Amid 
in Ggw. von sd. Xylol in u,fi-Dimethyl-u,S-dibenzyl- oder a,y-Dimethyl a,d-dibenzyl- 
capronsdureamid, C„H6- CH, - CH(CH„) • CH, - CH(CHa) • C(CHaXCH, • C6H5) • CO • NH,

I. CH,------ CH-CH, II. CH, — CH-CHa
CsH5 - CH, - ÓH - CO - CH - CH, • C,H5 (CGH5 - CH,)(CHS)C - CO • 6 (CH9XCH, - C6H5)

oder C6H6 • CH, • CH(CH3)• CH(CHS)• CH, • C(CH„)(CH, • CaHs)- CO -N H ,, Kryatalle aus
A., F. 138—139° (korr.), gespalten.

cc,fl-Dimethyl-ci,tt'\u'-n.-tripropylcyclopcntanon (III.), durch Hydrierung dea 1. c.
erwabnten Dimethyltriallylcyclopentanona mittels H

III. CH, CH*CHj jn Ggw. von Ni in alkoh. Lag. bei 58—62°, farblose, 
(CaHj)(CHs)C"CO‘C(CaH,), ziemlich dickliche, nach Ania riechende Fl., Kp ,5

145° (korr.), D .'^  0,8955, nD”  =  1,4649, Mol.-Refr. 
73,43, ber. 73,83, [«jD”  =  + 7 °  10'. W ird durch Na-Amid in Ggw. von sd. Xylol 
in a,a-Dipropyl-ft,y-dimethyl- oder a,d-Dipropyl-a,y-dimethylcaprylsaureamid, C3H. • 
CH(CHS). CH,. CH(CHa). C(C3H7) , . CO-NH, oder (C3H7),CH-CH(CHa).CH,.C(CHa) 
(CaH7).CO-NH„ Kp.,7 200-205°, [«]„« =  +18° 32' (0,2966 g gel. in 15 ccm 95°/0ig.
A.), geapalten. Die korreapondierende freie S. beaitzt einen starken, buttersaure- 
artigen Geruch. (C. r. d. l’Acad. dea 8ciences 158. 1739—43. [15/6.*].) D O steebehn.

L. G ay, F. D ucelliez und A. R ay n an d , Bromierung des Benzols und seiner 
Homologen, Jcatalytische Wirkung des Mangans. (Vgl. C. r. d. l’Acad. dea acienees 
158. 576; C. 1914. I. 1332, 2143.) Ein Gemisch yon 20 g Brom u. 9,5 g Bzl. beginnt 
in Ggw. von 0,5 g fein pulverisiertem Mn bei 75° zu reagieren, wahrend bei Ab- 
weaenheit von Mn eine Rk. erst gegen 90° eintritt. Nach 21/j-stdg. Einw. ist daa 
Verhaltnis zwisehen wiedergewonnenem u. bromiertem Bzl. in Ggw. von Mn 8 :9 , 
bei Abwesenbeit von Mn 10:3 . Die katalytische Wrkg. des Mn tritt also deutlich 
zutage. Wasaerfreies MnBr, iat kein Katalyaator, Ni u. Co sind es kaum. Bei



399

gewolinlicher Temp. iat die katalytiaehe Wrkg. des Mn die gleiche. — Die Bro- 
mierung der Benzolhomologen ist leicht u. erfordert keineu Katalysator. Immerhin 
ist die katalytiaehe Wrkg. dea Mn auch hier eine deutlich wahrnehmbare. Andera 
verha.lt aich aber ein Gemisch von 185 g Toluol oder Xylol und 96 ccm Brom, 
wenn letzteres in kleinen Portionen zugeaetzt wird. Hier bringt ein Zusatz von 
Mn weder bei gewolinlicher Temp., noch bei 80", bezw. 50° Vorteil. (C. r.,d. l'Acad. 
dea sciences 158. 1804—0. [15/6.*].) D O s t e r b e h n .

Guido G oldschm iedt und Oskar v. F ra en k e l, Uber y,p-Oxyphenylpropylamin. 
(Vgl. G o l p s c h m ie p t , Monatahefte f. Chemie 34 659; C. 1913. I. 2121.) Die Baae 
wurde aua Anisaldehyd iiber folgende Zwiachenprodd. erhalten: CHsO-CGH4-C H : 
CH-COJł (1.), Cfl3O-0|JH4-CH,t-CH,!-COJH (II.), bezw. CH30 -C 6H4-C H : CH-CN 
(III.), CH30 -CaH4-C n,-C H s-CN (IV.), CIl30 -C6H4-CHł -CH,-CH.,-NH! (V.), HO- 
CeH4-CH,-CH2-CHs-NH, (VI.). — Bei der Darat. der p-Mcthoxyzimtsaurc =  I. 
nach P e r k in  liefert Kaliumaeetat keine beaseren Auabeuten ala Natriumacetat; 
gute Reaultato wurden nach den Verff. von C l a is s e n  und von R n o e v e n a g e l  er
halten. — p,p-Methoxpyhcnylvinylcyanid, C10H„ON =  III., durch Deat. von p-Methoxy- 
zimtsaure mit Bleirhodanid bei 190 bis schlieBlieh 240°; Auabeute wenig befriedigend 
uud wechselnd. WeiBe Krystalle (aus A.), P. 64°, sil. in A.; Kp.3() 218—222°, 
Kp.18 165—172°. — Vorteilhafter wird die p-Methoxyzimtaaure in iiblicher Weise 
zur p-Methoxyplienylpropionsiiure =  II. (P. 102—103°; Auabeute theoretisch) bydriert 
und dieae durch 5-st.dg. Erhitzen mit Bleirhodanid auf 250° in p-Methoxyphenyl- 
propimilril, CI0Hu ON =■ IV., ubergefiihrt; Ausbeute 30—45% des Ausgangs- 
materiala. Wasaerhelles, atark lichtbrechendes, eigentiimlich riechendes Ol, Kp. 290 
bis 300°, Kp .16 167°, Kp.u 158°. Ais Nebenprod. entsteht ein aus A. krystallisier- 
barer, stickstofffreier, in Sodalsg. unl. Korper, K p .16 ca. 220°, F. 123,5°. — p-Methoxy- 
phenylpropylamin (V.) entsteht aus p-Methoxyphenylpropionitril mit absol. A. u. Na. 
C10H160-HCI, weiBeSchuppen (aus W.), Auabeute 100% deaNitrils; F. 220-225°.— 
p-Oxyphenylpropylamin (VI.) wird durch 7-stdg. Kochen dea p-Methoxyphenylpropyl- 
aminchlorhydrata mit HJ (D. 1,7) u. etwaa P erhalten. C0H13ON-HJ, Nadeln (aus abaol.
A. mit A.), F. 136° unter Zers., wenig hygroskopisch, aber sil. in W. u. A. C9Hl9ON- 
HC1, faat farbloaea Kryatallpulver, F. 158-159°, 11. in W. und A., unl. in A. — 
(C0H13ON),-HsPt.CI6, hellgelbe Kryatiillchen. — Freiea y,p-Oxyphenylpropylamin, 
GęH13ONT, aua der waa. Lag. des Jodhydrats mit KsCOa; weiBe Priamen (aus A.), 
F. 103°, 11. in A. und A., weniger 1. in W.

A n h an g . Die pharmakologische Unters. des aus Ratanhin durch Kohlensaure- 
abapaltung entatehenden (i,p- Ozyphenyhnetiiylathylamins (durch O. L o e w i) ergab, 
daB die Baae blutdrucksteigernd wirkt; die Blutdrucksteigerung ist aber nieht peri- 
pheren, sondern zentralen Uraprunga. (Monatahefte f. Chemie 35. 383—90. 8/5. 
[12/2.*] Wien. II. Chem. Univ.-Lab.) HOhn.

H erb ert H enry  Hodgson und A lfred  G ilb e rt D is , Uber die Einicirkung 
von Schwefel au f Aminę. I I .  Anilin. W ird in gleicher Weiae wie o-Toluidin (vgl. 
H o d g s o n , Journ. Chem. Soc. London 101. 1693; C. 1912. II. 2069) Anilin  in Ggw. 
von HC1 (oder Anilinhydrochlorid) mit Schwefel erhitzt (3—4 Stdn. bei 185—190°), 
ao entateht ais primiires Prod. wohl ein Trithioanilin, NH,CsTI4-S3-CeH4NHj, und 
die Yerschiedenen von anderen Autoren isolierten Prodd. (Diphenylamin, Dithio- 
anilin, Thioanilin, Thiodiphenylamin, Phenyldiaininopheuyldisulfid) sind wahrachein- 
lich auf sekundare Rkk. zwischen diesem Trithioanilin mit Schwefel und Anilin 
zuriickzufiihren. Daa Trithioanilin bildet sich ais eine harzige M., welche durch 
Losen in verd. HC1, Zufiigen von HsS04 und tropfenweiaen Zusatz von NaOH bei 
steta sauer bleibender Rk. ais Sulfat erhalten werden kann. Jod scheint auf seine
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B. den gleichen katalytischen EinfłuB zu baben wie HC1. — W ie beim Trithio- 
o-toluidin zeigen die aua dem diazotierten Trithioanilinaulfat beim Kuppeln mit 
Komponenten, wie «-Naphthol-4-sulfosaure, erhaltenen (scharlachfarbenen, leuch- 
tenden) Farbatoffe bemerkenswerte Affinitat zur Wolle und ahnliche Echtheit, was 
eine charakteristisehe Eigenschaft der ganzen Reihe dieaer Basen zu sein aeheint. 
Bei der Reduktion von Trithioanilin wurden geringe Mengen von p,p-Dithioanitin 
erhalten. Die Reaultate bei der Kondensation mit m-Nitrobenzaldehyd und auch 
bei der Kuppelung mit |3-Naphthol nach dem Diazotieren scheinen darauf hinzu- 
weisen, daB eines der Sehwefelatome loekerer gebunden ist ais im Trithio-o-toluidin.
— Trithioanilinaulfat, C12H1,N2S3-H2SOł ; gelbes Prod., wird allmahlich griin; 1. in 
h. W., wl. in k. A., 11. in h., verd. HC1; bildet eine 1., gelbe Tetrazoverb. — Tri- 
thioanilinhydrochlorid, Cl2H13N,S3-2FIC!; scheidet aich nach dem Hydroehlorid dea 
Dithioanilins beim Beliandeln der Sehwefelachmelze mit verd. HC1 aua; grune 
Kornchen (aus gelinde erwarmtem A.); verharzt leicht. — Trithioanilinosalat, 
ClsH12N2S3*CaH20 4; fallt aus der Lag. in verd. Osalsaure durch Zutropfen von 
NaOH kryatallinisch aua; 1. in h. W. und A., unl. in Bzl. — Das freie Trithio
anilin konnte nur ais harzige M. erhalten werden. Auch die Acetylierung verlief 
ohne Erfolg. Die mit Benzoylchlorid uud Pyridin aua der Benzollsg. der Base er- 
haltene Benzoylverb., C,6H20O,N,S3 == CeHjCO-NH-CuH^S^CeH^NH-COCoHj, 
bildet Krystalle (aus A.) vora P. 192—193°. (Journ. Chem. Soc. London 105. 952 
bis 956. April. Bradford, Techn. Coli. u. Northern Polytechn. Inst. London N.)

B l o c h .
T re a t B. Johnson und E d w ard  F. K ohm ann, Die Herstellung, sowie, die 

JEigenschdften einiger hoherer Phenole und ihrer Ather. Friiher (JOHNSON, H o d g e ,  
Journ. Americ. Chem. Soc. 35. 1014; C. 1913. II. 1299) ist gezeigt, daB Alkyl- 
derivate durch Reduktion von Acylderivaten der Phenole (Keton-Phenole) mit Zink- 
amalgam und HC1 erhalten werden. C le m m e n s e n  (Ber. Dtach. Chem. Ges. 46. 
1837; 47. 51. 681; C. 1913. II. 255; 1914. I. 655. 1266) benutzte diea Reduktions- 
mittel zur Reduktion der Ketogruppe einer Reihe von aliphatischen, bezw. alipha- 
tiach-aromatischen Ketonen. Vff. haben weitere Reduktionen mit dem genannten 
Reduktionsmittel ausgefuhrt. — l,4-Hcxadecyldthoxybenzo1, C^H^O =  CsH60-C,.H4- 
(CH2)16*CH3, wird erhalten durch Reduktion von l,4-Palmitylathoxybenzol, [C2HsO- 
C6H4-C0(CHj)u *CH3]. A u s h. A. farbloae Krystalle vom F. 43— 45°. — p-Hexa- 
dccylplienol, C,2H39OCH3(CHs)15* C9H4- OH. Wird aus vorstehendem Ather durch 
Erhitzen mit H J  im Druckrohr auf 150—180° erhalten. Unl. in W. u. NaOH, aua 
PAe. Nadeln vom F. 78—79°. Aus A. Biischel atrahlenformig angeordeter Prismen. 
K r a f f t  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 19. 2984) gibt den F. zu 77,5° an. — Palmityl- 
veratrol, C„H40O3 ==■ CHs(CH2)u CO-CuH^OCHJj. Die Verb. ist von M a j im a  und 
N a k a m d r a  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 46. 40S9; C. 1914. I. 375) beachrieben. Vff. 
erhielten d ie  Verb. durch Verwendung der FR IED EL-C R A FTschen Rk. auB Veratrol 
uud Palmitylchlorid in CS,. Aus A. F. 7S—79°. — Hexadecylveratrol, C24H4JOa =  
C H ^C H j^C eH j^O C H ^j. B. durch Reduktion des vorstehenden Ketons. Aua A. 
Platten vom F. 55°.

Myristyheratrol, C2SH3S0 3 =  CH3(CH2)l2CO-C6H3(OCH3)j. B. von M ajim a und 
N ak a m o ra  (1. c.) beschrieben, Vff. erhielten das Keton in beaaerer Ausbeute aus 
27 g Myristylchlorid in 25 g PAe., welche 15 g A1C13 suapendiert enthalten, und 
15 g Yeratrol bei —5°. Nach Zugabe von 50 ccm PAe. liiBt man bei 30—40° 21 bis 
22 Stdn. stehen. Aus A. Aggregate farbloser Nadeln vom F. 73—75°. Mit konz. 
H 2S04 gibt das Keton eine Rotfiirbung. — Tetradecyheratrol, C,2H3aOs ==■ CH3(CH,)13* 
CaH3(OCH3)2. B. durch Reduktion dea vorstehenden Ketons. Die Reduktion geht 
ziemlich langsam von statten, und es werden groBere Mengen Zinkamalgam ge- 
braucht, auch ist die Dauer eine auBerordentlich lange. Aus h. A. prismatische
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Krystalle vom P, 47—49°. M ajim a und N ak a m u ra  (1. c.) geben 49—50°. Diese 
Verb. existiert in zwei Modifikationen, die eine schmilzt bei 37—38,5°, die andere 
bei 47—49°. Die erste Modifikation wandelt sieh bei gewohnlicher Temp. langsam 
in die hoher schmelzende Iaomere um. Schmilzt man die erste Form im Capillar- 
rohr und lU8t in Eis erstarren; so liegt der F. bei 37—38,5°, kurz nach dem Ein- 
treten der Schmelze tritt Festwerden ein, und liegt der F. je tzt bei 47—49°. Die 
niedrig schmelzende Verb. wird ebenfalls durch Krystallisation aus A. erlialten. 
Der F. ist identisch mit dem des Dimethylathers des Hydrourushiols (Majima, 
Ber. Dtsch. Chem. Ges. 45. 2729; C. 1912. II. 1560). Tetradecylveratrol gibt mit konz. 
HNO, (D. 1,42) eine Mononitroverb., C22H370 4N =  CH3(CH2)13-C 8Hs(N02)(0CH3)s. 
Aus PAe. Flocken vom F. 91—93°. M ajim a und N ak a m u ra  (1. c.) geben den F. 
des Mononitroderivates des Dimethylathers des Hydrourushiols zu 72—73° an. — 
l,4-Myristyldthoxybenzol, C2tH360 2 =  CH3(CHj\,CO-C6H4-OCjHs. Nach der F rie - 
DEL-CliAFTschen Rk. aus Myristylchlorid und Phenetol erhalten. Aus A. farblose 
Krystalle vom F. 66—67°. — l,4-Tetradecylathoxybenzol, C92H380  =  CH3(CH2)13* 
C6H,-OC,H6. B. aus dem vorstehenden Keton. Aus A. F. 36—36,5°. — Gibt beim 
Erhitzen mit H J im Druckrohr bei 155—156°, sowie beim Kochen mit HC1 in Eg. 
(2—3 Stdn. bei 150—160°) 1,4-Tetradecylphenol, CS0H34O =  CH3(CH,),S• C6H ,• OH. 
Unl. in W . u. wss. NaOH. Aus PAe. dicke Prismen. F. 73—74°. — 1,4-Myristyl- 
phenol, CS0H32O, =  CH3(CHs)laCO • C0H4 • OH. B. aus Myristylchlorid und Phenetol 
bei Ggw. von A1C13 in CS2 (trocken). Aus yiel PAe. rotes Pulyer vom F. 74—75°. 
Eine Reduktion zu 1,4-Tetradecylphenol tritt nur langsam und in geringer Menge 
ein. — Dimethylather des Myristylhydrochinons, C2!H360 8 =  I. B. n a c h  der F r ie d e l-  

q q jj OCH CR A FTSschen Rk. auB Hydrochinon-
3 dimethylather und Myristylchlorid

I II. I in PAe. bei Ggw. von A1C1S. Aus
CO-(CH2)n .CH3 V ^ ( C H 2)13.CH3 a _ P iatten vom F. 51—52°. In 

OCH3 OCH3 W8g Alkali unl., in k., alkoh. Alkali
1. — Dimethylather des Tetradecylhydrochinons, C,2H38Os =  II. B. durch Reduktion 
des yorstehenden Ketons. S il. in k. A., PAe., swl. in k. A., unl. in k. alkoh. 
Alkali. Aus PAe. Aggregate kurzer Nadeln vom F. 65°. (Journ. Americ. Chem. 
Soc. 36. 1259—68. Juni. [10/4.] New Haven, Conn. S h e f f i e l d  Chem. Lab. of Y a l e  
Univ.) S t e in h o r s t .

E m il F ischer, Syntliese von Depsiden, Flechtenstoffen und Gtrbstoffen. (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 36. 1170—1201. Juni [30/4.]. — C. 1913. II. 2126.) S t e i n h .

M arcel G odchot, Uber das Thuyon und Thuyamenthon: direkter U ber gang 
des einen in das andere. Es gelingt leicht, Thuyon (I.) direkt in Thuyamenthon

CH CH<CH(CHa)t
CH2f  /  ^O H 2 n  CHS• C H [^ \,C H jI.
CH

\ II. C H ..C H / \ .C H 2

c h , - h o -------'c oCH-CH. 3

(II.) uberzufuhren, wenn man ersteres der Hydrierung in Ggw. von Ni bei 175 
bis 180° unterwirft. Thuyamenthon, Kp. 207—209°, D .J0 0,8844, n D20 =  1,4526, 
auch durch Reduktion von Isothuyon mittels H in Ggw. von Ni bei 175—180° 
erhaltlich. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 158. 1807—8. [15/6.*].) D0STERBEHN.

N. Puschin und J. K rieg er, Uber das Gleichgemcht im System Arsenbromid 
und Naphthalin. Die Unters. des Zustandsdiagrammes AsBr3 4 - CioĄ, fuhrte zu
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folgenden Ergebnissen. Die Komponenten bilden eine bestimmte ehemiache Verb. 
der Zua. C10H8-2AaBr3, von gelber Farbę und dem F. 19,8°. Das System weist 
zwei eutektiBche Punkte auf, und zwar einen im stabilen Gebiet bei 17,2° und der 
Zus. 19,5 Mol.-% ClaH8 (zwiachen den Phaaen AsBr8 u. Cl0H8-2 AsBr3) und einen 
zweiten im labilen Gebiet bei 10° und 27 Mol.-% C10H8 (Phasen AsBrs u. C10B8); 
ferner iat ein tjbergangspunkt bei 33 MoL-% Cl0H8 und 19,8° vorhanden. Die 
Beatat. der Molekulardepressionen von AaBrs in Naphthalin haben ergeben, daB 
beide Stoffe beim Loaungsvorgang ein normales Molekulargewieht be8itzen. Die 
Mulekulardepression von A sB r3 wurde zu s —  185, diejenige von Naphthalin zu
i  =  70 gefunden. (Journ. Ruas. Phya.-Chem. Ges. 46. 559—65. 23/5. St. Peters- 
burg. Elektrotechn. Iuat. Chem. Lab.) FlSCHEB.

E rn s t P h ilip p i, Lineares Dinaphthanthracen. III. Mitteilung. (Vgl. Monats- 
hefte f. Chemie 34. 705; C. 1913. I. 2119.) Durch Reduktion von Diphthaloyl- 
benzoi mit HJ (D. 1,9) u. P bei 160—170° entsteht ein Tetrahydrodinaphthanthracen, 
Cj,H19; Kryatalle (aua Bzl.), F. 244—245°; gibt bei der Zinkataubdeat. ein Prod. 
vom F. 270° (aua Bzl.) nach vorherigem Erweichen und Roaafarbung iiber 240°. 
Fiihrt man die Reduktion mit H J -j- P bei 110—120°, ao erhalt man bei fraktio- 
nierter Kryatalliaation 2 Substanzen vom F. 244—245°, bezw. 270° (Verfarbung uber 
240°). Das hoher achm. Prod. ist anacheinend ein Gemiach dea Tetrabydrodinaphth- 
anthracena vom F. 244—245° mit nicht hydriertem KW-atofi', der aeinerseita wieder 
mit Oxydationsprodd. verunreinigt iat (vgl. W. H. und M. M i l l s , Journ. Chem. 
Soc. London 101. 2194; C. 1913. I. 623); durch Deat. de8 rohen Tetrahydro-KW- 
atoffea uber reduzierte Kupferspiine bei gewohnlichem Druck und eben sichtbarer 
Rotglut im Kohlenaiiureatrom eritateht unter minimaler Verkohlung lineares Di-

I. oder II.; weiBe Kryatalle (aus Bzl.), F. 270—271°

ohne vorheriges Sintern oder Verfarben; 1. in konz. H ,S 04 mit Ainethystfarbe, die 
bald in 01ivgriin Ubergeht. Nimmt beim Aufbewahren anacheinend O auf u. lost 
sich dann in konz. HsSO, mit Amethyatfarbe, die bald tiefblau, nach mehreren Stdn. 
allmiihlich oliygrun wird. (Monatshefte f. Chemie 35. 375—82. 8/5. [5/2.*] Wien.
II. Chem. Univ. Lab.) HOiin .

L udw ig  K alb , Uber Anthanthron. I. Mitteilung. Die l,l'-Binaphyl-8,8'- und 
2,2'-dicarbonaaure der Formeln I. und II. laasen aich in ein und daaselbe neue 
Chinon der Formel III., welchea Anthanthron genannt werden soli, uberfiihren. Die 
Rk. erfolgt beaondera glatt mit sauren Kondensationsmitteln, wie Schwefelsaure, 
Chloraulfosaure oder Aluminiumchlorid, in letzterem Falle nach Verwandlung in 
die Sauredichloride. Aber auch in der Kaliachmelze tritt die Kondenaation ein, 
allerdings erst bei so hoher Temp., daB daneben Abspaltung der Carboiylgruppen 
unter Binaphylbildung atattfindet; auf eine weitere Nebenreaktion hierbei deutet 
die Tatsache hin, daB man nicht das Chinon aelbat, sondern dea8en Hydroverb. er
halt, welche der Schmelze yiolette Farbę erteilt. Bei der aauren Kondenaation 
wird deulich erkennbar eine Zwischenatufe durcbgangen, welche wahracheinlich 
Prodd. mit einaeitig geacbloaaenem Ring (Naphthobenzanthroncarbonaauren) ent- 
aprechen. Daa Anthanthron enthalt dieKetongruppeninamphi-Stellung. Dieae Amphi- 
verb. zeigt im Gegenaatz zum amphi-Naphtho- u. Chryaochinon eine auBerordent- 
liche BeatSndigkeit, die an Anthrachinon erinnert; doch laBt sich Anthanthron nooh 
durch Zinnchloriir zu seiner Hydroyerb. reduzieren. — Anthanthron ist ein auage-
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sprochener Kiipenfarbstoff. Seine Korperfarbe ist orange, die Fiirbuug auf Baum- 
wolle gleicht der orangegelben des Pyranthrous. Bemerkenswert iat die Wider- 
standsfahigkeit der Verb. gegeniiber Atzalkalien uud Oiydationainitteln. Sulfierung 
tritt nur schwer ein, leieht dagegen Nitrierung in Ggw. von konz. Schwefelaiiure.

HO.C

E x p e r im e n te llc e . 8,1 -Chlornaphthonitril, Cn H0NCl (IV.); bearbeitet von 
Arnulf L echner; aus 8,1-Chlornapbthylamin durch Diazotieren u. Behandeln mit 
Kupfereyanurlsg.; rotliche SpieBo (aus wss. A., 1 Tl. W . +  2 Tle. Sprit); geht bei
12-stdg. Koehen mit einer Mischung von konz. H^SOj, Eg. und W. in 8,1-Chlor- 
naphthoesaureamid (rotliche Nadeln aus A. vom F. 203,5°; sil. in k. raueh. HC1) uber, 
welches, ira Entstehungsgemisch mit salpetriger S. (festem Nitrit) nach B0UVEAULT 
behandelt, die 8,1-Chlornaphthoesdure ergibt; eine beigemengte Nitrosiiure wird 
durch Reduktion derselben mittels Zinkstaub und HC1 entfemt. Der uber das 
Chlorid mitNa-Atbylat dargeatellte 8,1 -Chlornaphthoesaureathylester gibt bei 3/4-stdg. 
Erhitzen auf 290° mit Kupferbronze und einer Spur Jod 1,1'- Binaphthyl - 8,8'- di- 
carbonsdureester, CS9H ,a0 4 (vgl. I.; A rn u lf  Lechner); schwach gelbliche, lang- 
geatreckte Tiifelchen (aus Aceton); F. 183°; wl. in A. und Bzl.; geht beim Erhitzen 
mit konz. HjSOł auf dem W asserbad bis zur reinen Griinfarbung der FI. iiber in 
Anthanthron-, C22H10O, (III.); orangefarbene, flachę SpieBe (aus Nitrobenzol); schm. 
oberhalb 300°; bei sehr hohem Erhitzen findet unter teilweiser Zers. Sublimation 
statt; 1. in Anilin, swl. in A., Eg., A. u. Bzl; die Lsgg. zeigen rein gelbe Farbę. — 
l,r-Binaphthyl-2,2'-dicarbonsaure (II.). Die Vorachrift zurDarat. stammt vonLxJxx- 
RINGHATJS u. B k  AREN aus der Badischen Anilin- u. Soda-Fabrik: die Tetrazoverb. 
aus 2,2'-Diamino-l,l'-binaphtbyl wird mit Kupfercyanur in das Nitril der Dicarbon- 
siiure ubergefiihrt, aus welchem die S. durch mehrstundiges Erhitzen mit alkoh. 
NaOH auf ca. 175° erhalten wird; die rohe S. wird durch Kochen mit einer wss. 
Suspension von MgO in das 11. Mg-Salz ubergefiihrt und dieses von den schwerer
1. Mg-Salzen der begleitenden SS. durch Filtration getrennt; die S. schm. nach dem 
Umlosen aus Xylol bei 266°; sie geht (Vorschrift aus der Badischen Anilin- und 
Soda-Fabrik) durch Erhitzen mit Nitrobenzol und PCI8 auf dem W asserbad, Zu- 
fiigen von A1C13 und Erwarmen bei 60—65° ebenfalls in Anthanthron (III.) Uber. 
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 47. 1724—30. 13/6. [13/5.] Chem. Lab. Akad. d. Wissen- 
schaften Miinchen.) B l o c h .

Hans F isch er und A. H ahn, Uber Brommesoporphyrin und die Redulction von 
Blut- und Gallenfarbstoff bei Gegenwart von kolloidem Palladium. (Vgl. F is c h e r , 
ROs e , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 46. 2460; C. 1913. II. 1227.) Durcb Auflosen von 
Mesoporphyrin in Eg. und HBr und Versetzen mit H ,0 , oder durch Zusatz von Br 
zu einer Lsg. von Mesoporphyrin in Eg.-HBr erhalt man ein Bromsubstitutiona- 
prod. des Mesoporphyrins, das 5 oder 6 Atome Br enthalt: yiolette Krystalle, die 
langsam, aber Btandig, HBr abgeben, 1. in Aceton; durch Zn -f- Eg. zu Mesopor
phyrin reduzierbar. Mesoporphyrindiathylester gibt bei der Bromierung gleichfalls 
ein 5 oder 6 Atome Br enthaltendea Substitutionsprod. — Hamin aus Karpfenblut 
liefert bei Behandlung mit Eg.-HBr und NaOH Hamatoporphyrin. — Durch Re
duktion von Hamin oder Bilirubin  mit H u. kolloidem Pd und nachfolgende Oiy-
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dation mit PbO» wurde Methylatbylmaleinimid erhalten. (Ztsehr. f. physiol. Ch.
91. 174—83. 5/6. Miinchen. Physiol. Inst. d. Univ.) H e n l e .

H ans F ischer, Pyrrole. Das von F is c h e r  u . Z im m e r m a n n  (Ztsehr. f. physiol. 
Ch. 89. 167; C. 1914. I. 1434) beschriebene Kondensationsprod. aus 2,4-Dimethyl- 
5-acetylpyrrol mit Formaldehyd, bez w. Acetaldehyd, ist lediglich 2,4-Dimethyl-
5-acetyl-3-carbathoxypyrrol. (Ztsehr. f. physiol. Ch. 91. 308. 9/6. Miinchen. Physiol. 
Inst. d. Univ.) H e n l e .

H ans F isch er und H ein rich  E.ose, iiber die JDestillałian einiger Pyrrolcarbon- 
sduren. Erhitzt man 2,4-Dimethylpyrrol-5-essigsdure (I.) auf 180—200°, so wird CO, 
abgespalten, u. es resultiert 2,4,5-Trimethylpyrrol. — 2,4-Dimethylpyrrol-5-propion- 
sdure (II.) liefert bei der Dest. im wesentlichen 2,4-Dimetbylpyrrol unter Abspaltung

CH3.C ------- CH n  CHS-C --------CH
' HOaC-CH2.Ó-NH.(Ij-CH3 ‘ H O jC .C H j.C H ^Ć .N H .dj.C H ,

des ganzen Propionsaurerestes. — Die Dest. der Trimethylpyrrol- /3-propionsaure er- 
gab unter Abspaltung yon Essigsaure Tetramethylpyrrol. — Bei der Reduktion des 
Hamins inittels Eg. -j- H J wurde neben den schon friiher (Ber. Dtsch. Chem. Ges.
47. 793; C. 1914. I. 1437) beschriebenen Prodd. Trimethylpyrrolpropionsaure ge- 
wonnen. Das Pikrat dieser S., CleH190 BN4, schm. bei 124—125°. — Durch Oxy- 
dation yon Bilirubin mit NaNO, in essigsaurer Lsg. wurde ein neuer Korper yom 
F. 87—88° erhalten; er krystallisiert aus W. in farblosen Nadeln oder Prismen u. 
lost sich in NaOH mit intensiy gelber Farbę. (Ztsehr. f. physiol. Ch. 91. 184— 93. 
5/6. Miinchen. Physiol. Inst. d. Univ.) H e n l e .

■William K iister und K a rl R e ih lin g , U ber Bromhdmine. I. Mitteilung. (Vgl. 
KOSTER, G r e i n e r , Ztsehr. f. physiol. Ch. 8 6 . 185; C. 1913. II. 1225.) Durch Ein- 
tragen von Blut in Eg., dem 25%ig., mit NH4Br gesattigte HBr-Saure zugesetzt 
ist, erhiilt man Acet{brom)hamin, CS4H3J0 4N4BrFe, Krystalle, 1. in 5%ig. Sodalsg., 
■/j-n. NaOH oder NHS unter fast yollstandiger Abspaltung des Br. — Bei
Behandlung mit 66%ig. HBr und CH3OH liefert diese Verb. I)imethyl(brom)acet- 
hamin, C36H360 4N4BrFe, Krystalle aus Chlf., 1. in Chlf., Bzl., unl. in CH3OH; iden- 
tisch mit einem der beiden aus Dimethylde(hydrochlorid)hamin u. HBr gewonnenen 
Dimethyl(brom)hamine. — Dimethyl(brom)acethamin kann auch aus Dimethyl(chlor)- 
acethamin gewonnen werden dadurch, daB man letzteres in  Chlf. lost und in sd., 
mit 66%ig. HBr gesattigten CH,OH eintragt. — Die Methylierung des (Brom)- 
hamins mit CH3OH u. HBr liefert ein Monomethyl(brom)-/3-hdmin, C35H34 0 4N4BrFe, 
Wiirfel a u s  Chlf. — Fiir das naeh dem M ORNERschen Verf. dargestellte Hamin 
empfiehlt es sich, den Namen /j-Hiimin wieder einzufiihren, wogegen das ais Acet- 
hamin unterschiedene Hamin zweckmafiig a-Hamin genannt wird. (Ztsehr. f. 
physiol. Ch. 91. 115—50. 27/5. Stuttgart. III. chem. Lab. d. Techn. Hochschule.)

H e n l e .

W illiam  K iister, K a rl R e ih lin g  und B,. Schm iedel, Beitrdge zur Kennlnis der 
Gallenfarbstoffe. VII. Mitteilung. U ber die E inm rkung von Eisenchlorid a u f B ili
rubin und iiber die Aufarbeitung von Gallensteinen. (Vgl. Ztsehr. f. physiol. Ch. 
59. 63; C. 1909. I. 1483.) Durch Erhitzen einer Aufschwemmung yon Bilirubin 
in Eg. mit FeCl,-Lsg. erhalt man einen Farbstoff, der die Zus. C32H340 7N4 zu be- 
sitzen scheint und ais Dehydrooxybilirubin bezeichnet werden soli: griine M. aus 
sd. A. oder Eg., 1. in Eg., sd. A., unl. in W ., A ., 1. in NaOH. — Ag-Salz, 
Ag»C3jH 310 7N4, Nd. — Neben Dehydrooiybilirubin entsteht bei der Oiydation des
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Bilirubina durch FeClg noch ein in Eg. unl. achwarzer Korper von der Zus. 
C1#H160 5Ns, weleher Bilinigrin genannt werden soli: amorphe M., unl. in orga- 
niachen Lóaungsmitteln. — Na-Salz, Na*C19H160 6N ,, unl. in W. — K-Salz, 
K'C,(H150 6N„ unl. in W. — Ag-Salz, Ag-O^H^OnN,,, Nd.

Bei der Aufarbeitung von Gallensteinen wurde, ala man nach Einw. von verd. 
Eaaigsaure mit Chlf. eitrahierte, ein hellorangerot gefarbtes, unreinea Bilirubin er
halten. Ais dann durch Eg. daa Cboleprasin entfernt worden war und erneut mit 
Chlf. estrahiert wurde, resultierte reinea, rotbraun gefiirbtea Bilirubin; letzteres war 
acheinbar vorher an Cholepraain gebunden und wurde durch ad. Eg. au8 dieaer 
Biudung herauagelost. — Wenn die Aufarbeitung der Gallensteine so weit ge- 
trieben iat, daB weder Chlf., noch Eg., noch organische Substanz extrahieren, so 
hinterbleibt ein Korper, der ebenso wie Bilinigrin unl. Alkalisalze liefert. (Ztschr. 
f. physiol. Ch. 91. 58—77. 27/5. Stuttgart. III. chem. Lab. d. Techn. Hochachule.)

H e n l e .
A lesander E llin g e r  und C laude F lam and, Triindylmethanfarbstoffe. IV. Mit- 

teilimg. (Forta. von Ztschr. f. physiol. Ch. 78. 365; C. 1912. II. 835.) Loat man 
die Leukover'.indung aus Indolaldehyd und IIs - Chlor-Pr,-methylindol, CaH,N* 
CH(C8H4C1N■ CHs),, iu Eaaigeater und erwśirmt mit 20°/0ig- H jS04, so erhalt man 
ein krystallinischea, unscharf bei 215° achm. schwefelsaures S a lz , das unter Einw. 
von verd. NH3 in die entaprechende Farbbase ubergeht. Letztere iat eine gelbe, 
kry8tallini8che M., achm. bei 222—225° und zeigt bei der Analyse die Zus. 
CbHs1ON3C1j. Die von den Vff. yertretene Auffassung der Farbatoffe aus Methyl- 
indolaldehyd und aua Indolaldehyd ala Triindylmethanfarbstoffe wird demnach 
gegeniiber S c h o l t z  (Ber. Dtach. Chem. Ges. 46. 2539; C. 1913. II. 1488) aufrecht 
erhalten; allerdings ist noch nieht mit Sicherheit bewieaen, daB die Farbsalze der 
Vff. und die von SCHOLTZ identisch sind. (Ztschr. f. physiol. Ch. 91. 15—20. 27/5. 
Konigaberg. Univ.-Lab. f. med. Chem. u. eip. Pharmak.) H e n l e .

Jam es K en d a ll, Die Additionsverbindungm von Dimethylpyron und orga- 
nischen Sauren. Die Additionaverbb. von Dimethylpyron und SS. sind in bezug 
auf die Osoniumtheorie von COLLIE und T ic k l e  (Journ. Chem. Soc. London 75. 
710; C. 99. II. 185 und 370) von beaonderem Interesse. Die genannten Autoren 
geben den Additionsverbb. die Formulierung:

O H —O—X

•°ncO CH, , H3{ V ^ \,C H 3+HI -+ Tj
C r:0  C= 0

Spiiter schlagt C o l l ie  (Journ. Chem. Soc. London 85. 973; C. 1904, I. 453 u. 
711) folgende Strukturformeln vor:

O O
HjCri '

G o m b e r g  und C o n e  (L ie b ig s  Ann. 376. 217; C. 1910. I. 442) geben der Rk. 
das Schema:

O O
H .C - ^ C H ,  _  H .C ^ N C H ,

5 J I 3 +  H X  =fs I

C = 0  H O -C ^ S
XVIII. 2. 28
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Yf. hat eine Reihe von Additionsverbb. des Dimethylpyrrona mit organiseheu 
SS. (einbasiachen, aliphatiachen und aromatiachen SS. wie auch Phenolen be- 
schrieben. Mit Ameiaenaaure reaultieren zwei Verbb. 2 0 , ^ 0 ,  ■ 3HCOOH und 
C;H8Oa-2HCOOH mit den FF. 19,6 und 19°. Aua der Gefrierpunktskurye folgt, 
daB beide Verbb. im fliiaaigen Zuatande atark diasoziiert sind. — Mit Eg. resultiert 
C7H8Oa-CH3-COOH. F. 30° (durch Extrapolation bestimmt). Die Verb. ist bei ihrem 
Maximum nicht stabil. Das Salz kann nur aus Lsgg., die uberschiissige Eg. ent- 
halten, krystallisiert werden. — Mit Cbloressigsaure resultiert C;H80 2 - CHjGl ■ COOH, 
F. 39,9°. Stabil beim Maximum. — Mit Dichloressigsiiure wird C7HaO,-CHCIs- 
COOH erhalten, F. 22,9°. — Trichloreasigsaure gibt zwei Verbb. C7H80 2-CCla-C00H 
(F. 44,8°) und C,Ha0 2-2 0013•COOH (F. 66,8°). Beide Yerbb. aind ganz stabil und 
sehr wenig dissoziiert. — Trichlorbuttersfiure gibt zwei Verbb, C7H80,-C H S-CHC1- 
CCIj-COOH (F. 56,2°) und C7H90 1 -2CHa.CHCl-CCl2-C 00H  (F. 33,8°). — Mit Tri- 
ehlormilchsaure resultiert C7H80 2-CCIa- C H 0H -C 00H  (F. 54,5°). — Mit ^9-Jodpropion- 
saure ist keine Verb. isoliert. — Crotonsaure gibt C7HaOa-CH8-C H : CH-COOH,
F. 52,2° (durch Extrapolation). Die Verb. ist bei ihrem Maximutn nicht atabil und 
krystallisiert nur aus Lsgg., die iiberschussige S. enthalten. — a-Chlorcrotonsaure 
gibt CIH90 J.CHa-CH : CCI-COOH vom F. 45,8°. — Mit Benzoesaure wird dieVerb.
C,HsOa-C4H6 • COOH vom F. 50,5° erhalten. — o(m,p)-Toluylsaure ergeben Verbb. 
der Zus. C7H80 ,-C 7H7-C 00H  u. den FF. 48,0, 64,1° und 88°. — Plienyleasigsaure 
(a-Toluylsaure) gibt eine Verb. 0,H 80 2 • C7II. • COOH vom F. 24,6° (durch Extra- 
polation). — Salicylsaure gibt C7HaOa-C8H4>OH*COOH vom F. 71,9°. — o-Nitro- 
benzoeaaure ergibt C7H80 a>C6Hł -N02-C 00H  vom F. 72,3°. — Mit Zimtaaure resul
tiert CjH8Os-CaH5-CH : CH-COOH vom F. 73,2°. — Hydrozimtsaure gibt keine feste 
Verb., doch acheint wie auch im Falle der (9-Jodpropionaaure eineYerb. in der Lsg. zu 
resultieren .— Mit Mandelsaure werden zwei Verbb. erhalten, C7H90j-C„H6CH0H> 
COOH (F. 69,3') und C7H8Oa ■ 2 C0H5 • CHOH- COOH (F. 74,0°).

Mit Phenol resultiert die Verb. C,H8Oa-2C8H6-OH vom F. 36,8°. — o-Kresol 
gibt die Yerbb. C7H8Os-C7H7OH (F. 54,4°) u. CjHjO*• 2 C7H7 • OH (F. 50,4°). — Mit 
m-Kresol resultiert C7H8Oa-2C7H7-OH vom F. 25,4' und mit p-Kresol, CjHjOj- 
CjH7OH (F. 29,5°) und C7H8Oa-2C7H7OH (F. 20,3°). Aua der Form der Gefrier
punktskurye folgt, daB eine dritte Verb. von der Zua. CjHjOj^C^Hj-OH exiatiert.
— o-Nitrophenol gibt keine Additionsyerb. m-Nitrophenol gibt C Ą O j-C eH ^O jO H  
vom F. 68,8°, und p-Nitrophenol, C7H80 2-C 8H4-NOs-OH (F. 72,3°) und C7H80 2* 
2C6HłNOa -OH (F. 58,2°). — 2,4-Dinitrophenol gibt C7H8Oa • C6H8(N02), • OH vom
F. 78,4°. — Mit Pikrinaiiure wird CjHjOj-CoH^NOj^OH vom F. 100,8° erhalten. — 
Trinitrotoluol gibt keine Additionsyerb. — a-Naphthol gibt die Verbb. C7H802- 
C10H7OH (F. 69,8°) u. 2C7H8Os-3C10H7OH (F. 79,1°) u. /9-Naphthol gibt 2C7H6Oa- 
3C1()H7OH (F. 39,5°) und C7H8O2-2C10H7OH (F. 44,6°). Nach Ansicht des Vf. ist 
die Rk. eine ionische, und die erhaltenen Verbb. aind wahre Oxoniumsalze. Daa 
Reaktionaacbema iat folgendea:

+  +  x -  *

c= o < x
Die erhaltenen Additionayerbb. sind im allgemeinen schone Kryatalle und 

stelleu entweder Nadeln, die von einem gemeinaamen Zentrum ausgehen, 
Sternenbiiachel oder glanzende Platten dar. (Journ. Americ. Chem. Soc. 36. 1222 
bia 1243. Juni [9/4.*] New York City. Columbia Uniy. NiCHOLs Lab. of Inorganic 
Chem.) S t e in h o r s t .
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Hugo Bauer, Uber Selenazinfarbsto/fe. Pikrylchlorid wirkt auf daa Zinksalz des 
o-Aminosdenophenols (ygl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 46. 92; C. 1913. I. 703) unter
B. von Pikrylaminoselenophenol (I.), wahrend die freiwerdende HC1 durch daa Zink 
gebunden wird, so daB ein Zusatz yon Na-Acetat nicht notig iat. Den Eigen- 
acbaften des Kondensationsprod. nach diirfte der EingrifF des Pikrylchlorids an der 
Aminogruppe stattgefunden haben, wie auch aua Griinden der Analogie mit den 
Rkk. in der Schwefelreihe zu erwarten war. Die Loslichkeit in Soda deutet auf 
das Freibleiben der Selenomercaptangruppe, wahrend eine primare Aminogruppe, 
z. B. mit Dimethylaminobenzaldehyd sich nicht mehr nachweisen laBt. Das Vor- 
handensein einer in A. 11., braunen, nicht naher unterauchten Substanz in den 
Mutterlaugen dea Kondensationsprod. deutet jedoch auch auf die Moglichkeit der
B. eines isomeren Kondensationsprod. — Die SchlieBung des Selenazinringes im 
Pikrylaminoselenophenol (I.) erfolgt unter Abspaltung von salpetriger S. Das ent- 
stehende 1,3-Dinitroselenazin (II.) zeigt die gleichen Eigenschaften wie daa ent- 
sprechende Dinitrothiazin. Durch yorsichtiges Nitrieren wird es in 1,3,6-Trinitro- 
selenazin (III.) ubergefiihrt. DaB die neu eingefiihrte Nitrogruppe die Stellung 6 
einnimmt, ist wahrscheinlich, nachdem diese Konatitution fiir das Trinitrothiazin 
bewiesen iat. Die charakteristische Eigenschaft der entsprechend substituierten 
Nitrophenoiazine und -thiazine, intenaiy gefarbte, alkohollosliche Na-Salze zu 
bilden, zeigen auch die Nitroselenazine. — Die Reduktion der Nitrokorper fiihrt 
zu Zinndoppelsalzen der Aminoselenazine, welche durch Oiydation in Selenazin- 
farbsto/fe ubergehen, die in Anlehnung an KEHRMANN o-chinoid formuliert und ak  
Phenazselenoniumsalze (IV.) bezeichnet werden. Der Diaminofarbstoff ist mit braun- 
griiner, der Triaminofarbstoff mit yioletter Farbę in W. 1. Auf tannierter Baum- 
wolle zeigt der yiolette Farbstoff eine blaustichigere Nuance ais das entaprechende 
Thiazinderiyat. (Daa Selen wirkt also auch in diesem Falle starker yertiefend ais 
der Schwefel.) Der Selenazinring zeigt gegeniiber dem Thiazinring eine gróBere 
Empfindlichkeit, die besonders bei der Reduktion (leichtere Zerstorung unter Ent- 
bindung von Selenwasaeratoff) zutage tritt. — Selenazinfarbstoffe machen (gleich 
Oiazinen und Thiazinen) Trypanoaomen blepharoplastloa. — W endet man bei der 
Nitrierung deB Dinitroselenazina einen OberachuB yon Salpetersiiure an, so laBt sich 
aus der tiefrot gefarbten Lsg. eine Substanz iaolieren, bei welcher zwei weitere 
Nitrogruppen in das Mol. eingetreten sind. Der durch Reduktion und folgende 
Oiydation erhaltliche Farbstoff erwiea 8ich identisch mit dem 1,3,6-Triaminophen- 
azselenoniumchlorid. Daher ist die eine der beiden Nitrogruppen wohl in die
6-Stellung eingetreten, wahrend die andere sich wahracheinlich mit dem Ring- 
etickstoff yerbunden hat unter B. eines Nitramins (V.). Bei der Reduktion sowohl 
wie bei der Einw. von Alkali wird die am N sitzende Nitrogruppe abgespalten u. 
z. B. mit NaOH Trinitroselenazin gebildet.

E ip e r im e n te l le a .  o-Pikrylaminoselenophenol (I.); aus Pikrylchlorid, geL in 
h. A., und dem mit 50°/0ig. A. angeriebenen Zinksalz dea o-Aminoaelenophenols

28*
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auf dem Wasserbad; braunrotea, wl. Pulver; unl. in W ., 1. in NaOH mit brauner 
Farbę; geht, mit A. angertihrt, beim Erwiirmeu mit 7io"n- NaOH auf dem Wasser
bad uber in 1,3-Dinitroselenazin, Cn H ,0 4N9Se (II.); fast schwarze Nadelchen (aus 
Bzl.); P. 195—196°; swl. in A., 1. in Eg. mit dunkelroter Farbę; die alkob. Sus- 
pension farbt aich mit NaOH yiolett (B. des Na-Salzes); gebt mit Eg. und HNO, 
(oder mit NaN02) uber in 1,3,6-Trinitroselenazin, C uH jO jN ^e (III.) [undurch- 
aichtige Prismen (aua Bzl.); schm. unscharf bei 220—223°; 1. in Eg., swl. in A.; 
die alkoh. Suspension liefert mit NaOH die reinblaue Farbung des Na-Salzes], und 
in 1,3,6-Trinitrosdenazinnitramin, CnHjOsN^Se (V.); dunkelrote Krystalle (aus Bzl.);
F. 182°; 11. in Eg., wl. in A. — 1,3-Diaminophenazselenoniumchlorid, CI2H10N,ClSe 
(ygl. IV.); daa Zinndoppelaalz entsteht aua mit A. augefeuchtetem 1,3-Dinitroselen- 
azin, SnCI, u. HC1 bei nieht viel iiber 30°; daa Chlorid bildet dunkelgriine Nadeln 
(aua W. -f- konz. HC1), welche lufttrocken 3HsO enthalten; der im Vakuum iiber
H ,S 04 wasserfrei werdende Farbstoff zieht an der Luft wieder 1 Mol. HaO an; 1. 
in konz. H ,S 0 4 mit brauner, in der Durcbaicht roter Farbę. Die freie Baae bildet 
rote Flocken, welche von JL mit orauger Farbę aufgenommen werden. — 1,3,6- 
Triaminophenazselenoniumchlorid, ClsHu N«ClSe (vgl. IV.); entsteht aua 1,3,6-Trinitro- 
aelenazin in gleicher Weise wio die Diaminoverb. bei 50—80°; metallisch griin- 
glanzende Nadelchen (aus h. W.) mit P /jH jO ; ist trocken hygroskopisch u. zieht 
raach 1 Mol. H ,0  an; 11. in h. W. mit violetter F arbę; 1. in konz. HjSO* mit dunkel- 
blauer Farbę, welche auf Zusatz von W. braunlichgriin wird. Die Base bildet 
rotbraune Flocken. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 47. 1873—81. 13/6. [28/5.] Chem. Abt. 
G e o r g  SPEY ER -H aus, Frankfurt a. M.) B l o c h .

T re a t B. Johnson und A rth u r J . H ill ,  Untersućhungen iiber Pyrimidine. 
Teil 70. Der Isomerismus des 4-Phenylisocytosins. (Teil 69, S. 147.) J a e g e r  
(L lEBlGa Ann. 262. 372) erhielt aua Guanidinearbonat und Atbylbenzoylacetat in 
alhoh. Lsg. erhitzt 2-A m ino-4-phenyl-6• oxypyrimidin {4 -Phenylisocyłosin) (I.) 
(F. 294°). W a r m in g t o n  (Journ. f. prakt. Ch. [2] 47. 214) isolierte eine isomere 
Form vom F. 272—274°. Vff. haben die Unterss. W a r m in g t o n s  nacbgepriift und 
sind zu einigen iiberraschenden Resultaten gekommen. Es gelang die Herst. vou 
vier Modifikationen des 4-Phenyliaocytosins:

NH----- CO
H.N • Ó I. ÓH 

ii ii
N------- C-C,HS

Die a-Modifikation erha.lt man durch Kondensation von 27 g Guanidinthio- 
cyanat mit 15 g Athylbenzoylacetat in Ggw. von Natriumiithylat (8,9 g Na in 120 ccm 
absol. A.). Daa Gemiach wird 10 Stdn. auf dem Dampfbade erwarmt. Nach Ab- 
dunsten des A. wird in W. gel6st u. das Pyrimidin mit HC1 ausgefallt, ein Ober- 
achuB an S. ist zu vermeiden. Aus absol. A. tafelf8rmige Krystalle, die unter 
Aufbrausen bei 279—280° schmelzen. L. in h. W. u. NaOH, mit SS. unverandert 
ausfallbar. Die a-Modifikation geht beim Kochen in alkoh. Lag. in die fi-Modi- 
fikation vom F. 303° iiber. Ein Gemisch beider hat den F. 303°, woraua folgt, daB

«-Modifikation,----------- /S-Modifikation,
F. 279—280°. F. 303°.

\  /
X X

NH-----CO
NH,.dl CH-HC1*H,0

ii ii
N -------C-C6H6

/ X  X
X /  \

y-Modifikation, <5-Moditikation,
stabile Form, F. 303°. F. 279—280°.
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die a-Modifikation beim Erhitzen mit der /9-Modifikation sich in letztere umwandelt, 
daa gleiche ist der Fali bei lSngerem Stehen bei Zimmertcmp. Die Krystalle be- 
stehen aus sechsseitigen Tafeln die iihnlich denen der «-Modifikation sind, im 
Gegensatz zu dieser aber besser ausgebildet sind. Beide Modifikationen sind gegen 
Alkali Btabil. — In warrner HC1 geben beide Modifikationen das gleiche Hydro- 
cUorid, C,0H10ON,Cl-H,O. Aus HC1 haarartige Krystalle vom F. 266° (unter Auf- 
brausen). Die Wasserbest. ist bei 104° auszufiihren. LaBt man die theoretisch 
notige Menge (NH4OH) auf das Hydrochlorid einwirken, so entsteht eine dritte, die 
^-Modifikation, F. unter Aufbrausen 303°. Weniger 1. in A. ais die u-, bezw. die 
^J-Modifikation, aus h., verd. A. charakteristische, schlanke Prismcn. Diese Modi- 
fikation resultiert direkt durch Digerieren (7 Stdn.) von 10 g Athylbenzoylacetat
u. 5,3 g Guanidincarbonat in 33 ccm absol. A. In den gebrauchlichen organischen 
Losungsmitteln unl., in verd. NaOH 1., mit SS. unyeriindert ausfSllbar. Gibt mit 
HC1 das gleiche Hydrochlorid wie die a- und fi-V erb. Werden die Mutterlaugen 
der y-Modifikation mit 5 g Guanidincarbonat im Druckrohr 6 Stdn. auf 160—165° 
erhitzt, so erhalt man uber das Hydrochlorid eine vierte, die ^-Modifikation, F. 
unter Aufbrausen 279—280°. Aus A. Tafeln oder Platten, 1. in W. u. Alkali, mit 
SS. unyerandert wieder ausfallbar. Mit HC1 resultiert wiederum das gleiche Hydro
chlorid. Wird das Hydrochlorid mit wss. Alkali yersetzt, so resultiert die ^-Modi- 
fikation. Diese Umwandlung ist bemerkenswert, da die Herst. der J-Modifikation 
iiber das Hydrochlorid erfolgt. Der F. der ci-, der J-Modifikation, sowie des Ge- 
misches aus beiden liegt bei 279—280°, bei 303° schmelzen die fi- und die /-Modi- 
fikation, sowie folgende Gemische: Ci -\- fi, u  -\- y , fi y, fi S  uud y  -)- S. 
(Journ. Americ. Chem. Soc. 36. 1201—9. Juni. [23/3.] New Haven. Conn. Sheffield 
Lab. of T a l e  Univ.) St e in h o r s t .

P h ilip  Adolph. K ober und S ara  S. G raves, Verwendung der Nephelometrie 
bei dem Studium der Nucleasen. Das Nephelometer kann beim Studium der Hefc- 
nucleinsaure yerwendet werden, wenn zum Ausfallen eine 0,2%ige Lsg. von saurem 
Eialbumin benutzt wird. Dies Reagens wird in verd. Lsgg. durch die meisten 
Substanzen, die bei physiologischen Arheiten yorkommen, nicht merklich beein- 
fluBt u. kann ein Teil Hefenucleinsiiure in 1 000 000 Tin. W. leicht nachgewiesen 
werden. (Journ. Americ. Chem. Soc. 36. 1304—10. Juni [8/4.*] New York. HAKRIMAN 
Research. Lab. Roosevelt Hospital.) Steinhorst.

Josef H eb tin g , Abbau der Chondroitinschicefelsaure uber krystallinische Pro- 
dukte. I .  Mitteilung. Chondridin und salzsaurer Chondrosinathylester. Der Vf. 
konnte mehrere krystallisierende Derivate, welche der Chondroitinschwefel- 
saure noch sehr n a h e  stehen, darstellen, ais er z u r  Spaltung nach Yorschlag v o n  
H o f m e i s t e r  a n  Stelle v o n  Mineralsiiuren Oxalsiiure anwandte u n d  z u r  Bindung 
frei gewordener Schwefelsaure Bariumoxalat zusetzte. Die erhalteue Lsg. lieferte 
beim  Einlaufen in  95°/0ig. A. einen weiBen, pulverigen Nd. u n d  im  Filtrat des- 
selben m it A. e in e  V e rb . Cl4H)30 ,jN , w e lc h e  a is  Chondridin b e z e ic h n e t  wird; sie  
iat 1. in  e tw a  100 T in . k. W., 11. in  h . W., u n l. in A. u. A.; [a]D in  w ss. Losung 
+41°; d ie  w ss. Lsg. reagiert schwach sauer (d ie  V e rb . zeigt a lso  n u r  geringe 
b as isch e  Eigenschaften); s ie  reduziert FEH LIN G sche Lsg. D ie  Substanz B teht d em  
Chondrosin S c h m i e d e b e r g s  n a h e . — Salzsaurer Chondrosinathylester,
(C,H5)HC1. In dem durch Alkoholfiillung erhaltenen Robprodukt sind mindestens 
drei versehiedene Korper yorhanden, und zwar 1. Chondridin, 2. ein Korper, der 
nicht zur Krystallisation gebracht werden konnte, 3. ein dritter Korper, der gut 
kryatallisierte. Dieser, sowie das Chondridin, lassen sich leicht in den salzsauren 
Chondrosinathylester, C14H,60 ltNCI, uberfuhren durch Stehen mit ca. 5°/0 HC1 ent-
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haltendem absol. A.; aus haarformigen Nadeln gebildete Biischeln, die makro- 
skopiach oftera ala Flocken erscheinen; zerflieBt an der Luft. Im Mittel [«]„ =» 
+34,8°; 1 Mol. des Esters reduziert 5,11 Mol. CuO. — Chondroain yerhalt aich 
nach der Esterbildung sonach wie eine Aminosaure. — Zum Absaugen u. Waschen 
dea hygroskopischen Chlorhydratg des Chondrosinathylesters mit A. wurde eine 
fiir dieaen Zweck allgemein brauchbare Filtrieryorrichtung zuaammengeatellt, 
(Bioehem. Ztachr. 63. 353—58. 6/6. [20/4.] Phyaiol.-chem. Inst. Strafiburg.) B l o c h .

R. Feulgen, Uber b-Nucleinsaurc. Durch Beobachtung der Verfliissigunga- 
punkte eine gelatinierten 5%ig. Lag. von a- u. b-Nucleinsaure gelang es, die Um- 
wandlung der a-Saure in die b-SSure direkt zu yerfolgen. Nach Feststellung dieaer 
Tatsache zeigte aich, daB die genannte Umwandlung nicht nur durch NaOH, sondern, 
wenn auch langsamer, auch durch Erhitzen mit Na^COj-Lsg., Na-Acetatlsg. und 
sogar mit H ,0  bewirkt werden kann; ebenso durch Erhitzen der trocknen Subatanz 
auf 100—110°. Zur Darst. von b-nucleinsaurem Na trocknet man a-nucleinsaures 
Na bei 60—100° und achlieBlich bei 110°, loat zu 5% in W., versetzt mit etwa8 
Na-Acetat, fallt mit A. und entwasaert unter A. Zur Darst. von b-Nucleinsaurc 
fallt man b-nucleinsaures Na mit Kryatallyiolett, loat in CH,OH und fallt mit HC1. 
(Ztschr. f. phyaiol. Ch. 9 1 . 165—73. 5/6. Berlin. Physiol. Inat. d. Univ.) H e n l e .

Pliysiologische Chemie.

W. H. Peterson, Die Formen des Schwefels in Pflanzenmaterialicn und ihre 
Vcranderung mit der Bodenkultur. (Vgl. H a k t ,  P e t e r s o n ,  Journ. Americ. Chem. 
Soc. 33. 549; C. 1911. I. 1648.) Diese Frage erfordert sowohl vom theoretischen 
ais auch yom landwirtschaftlichen Standpunkte aus betrachtet ein weitgehendca 
Intereaae. Zablreiche in dieaer Hinsicht durchgefiilirte Unteraa. zeitigten yiele neue 
achwefelhaltige Yerbb., teila aynthetiache, teila natiirliehe. Der Vf. gibt den Ge- 
halt an fliichtigem Schwefel, Sulfaten, losl., nicht oiydiertem und unl., nicht oxy- 
diertem Schwefel in 17 Proben von aieben yerschiedenen Arten von Pflanzenmaterial 
an (Kraut, Rutabagas, Zuckerruben, griine Zuckerriibenkdpfe, Alfalfaheu, Alfalfa 
griin, getrockneter Kaps, Radieschen, Klee, Weizen \K6rner], Hafer [Korner}). — 
Ferner beachreibt er ein neues Verf. zur Best. des fluchtigen Schwefels in  Pflanzen. 
Daa Materiał wird in einem Bohr mit schwefelfreier Luft getrocknet und die Gase 
werden durch Uberleiten iiber erhitztes Kupferoiyd oxydiert. Bei kleinen Mengen 
wird der Schwefel yollstandig firiert ais Kupferaulfat. — Der fliichtige S in Feld- 
proben yon Rutabagas und Kraut betragt etwa 10% des Gesamt-S; in Radieschen 
und Klee (beide aus dem Gewachshaus) ist der Gehalt abhangig yon der Zufuhr 
yon Sulfaten, nach welcher er yiermal so groB aein kann ais ohne Sulfatzugabe.
— Beim Trocknen yon griinem Materiał im Trockenaehrank tritt Verlust an fliich- 
tigem Schwefel auf; der Yerluat betrug bei Rutabagasfeldproben bis zu 20% des 
gesamten, bei Gewachahauaproben 10—20%. — Fluchtiger Schwefel wurde auch 
gefunden bei Rotklee, Alfalfa, Junograa (?) u. Zuckerrubenkopfen, bei denen daa V. 
derartiger Verbb. noch nicht bekannt war. Ebenao wurde der fliichtige Schwefel in 
Milch bestimmt (0,037% der feuchtigkeitsfreien Substanz; Feuchtigkeit betrug 87%). 
Die Natur dieaer Verb. ist noch nicht ermittelt. Bei Rutabagas handelt ea aich 
offenbar um eine Sulfidform, da bei Zuaatz yon Silbernitrat zum Destillat Silber- 
sulfid gebildet wurde. — Die Sulfate in den gepriiften Feldproben ach wankten 
zwischen 10 und 50%. Wo groBe Mengen yon Sulfaten dem Boden zugefiihrt 
wurden, konnte auch ein entsprechendes Ansteigen der Sulfate im Pflanzengewebe 
nachgewiesen werden. Rapa, Radieschen und Klee, welche im Gewachahaus auf
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schwefelarmem, aber reichlich mit Stickstofl, Phosphor und Kalium yersehenen 
Boden gewachBen waren, enthielten keine Sulfate. — Wo dem Boden keine Sul- 
fate zugefiihrt waren, wurden 90% und rnehr des Gesamt-S in Form yon nicht- 
oiydiertem Schwefel gefunden, wahrend deaaen Menge in normal gewaehaenen 
Pflanzen 50—65% dea Gesamt-S betrug. Die Pflanze benahm aieh dieBer Zugabe 
gegeniiber offenbar sehr zurttekhaltend und machte einen gesunden und kraftigen 
Eindruck, wo keine Sulfate im Gewebe gefunden werden konnten. (Journ. Amer. 
Chem. Soc. 36. 1290—1300. Juni. [13/4.] Dep. of Agric. Chem. Uniy. of Wisconsin.)

B l o c i t .

F. L evallo is, Uber eine Untersućhung betreffend die Veriinderungen des Zucker-
gehaltes in  der Ritbe. Vf. erortert zunachst eingehend kritiach die Arbeiten und 
Meinungen Uber die Frage, ob der Rohrzucker in Mutterriiben bei der B. des 
Samens zu- oder abnimmt, und welches die Zus. der Mutterriiben zu diesem Zeit- 
punkte ist, und teilt dann die Ergebniaae einer groBeren, yon ihm angestellten 
Unters. mit, der zufolge der Gehalt der Mutterriiben an Rohrzucker wShrend der 
Vegetation im zweiten Jahre unzweifelhaft standig abnimmt; daa Gesamtgewicht 
der Riiben nimmt aber zu (ygl. auch L e v a l l o i s , sowie V i v i e n  u . N u g c e s , Buli. 
de 1’Assoc. des Chim. de Sucr. et Dist. 30. 517 u. 889; C. 1913. I. 1701; II. 696). 
(Buli. de 1’Assoc. des Chim. de Sucr. et Dist. 31. 903—9. Mai.) RtJHLE.

G. Schiclit, Uber gemischte Glyceride des Leinoles. Ea ist bis je tzt nicht 
bekannt, in welcher Bindung die gesattigten SS. im Leinol enthalten sind. Die 
groBe Kaltebeatandigkeit des Leinoles lieB yermuten, daB in ihm keine einfacben, 
sondern gemischte Triglyceride von gesattigten und ungesattigten Fettsauren enthalten 
sind; die Vorauaaetzung wurde durcb die Untera. beatatigt. Daa untersuchte Leinol 
enthielt gemischte Stearin-, Palmitinaaure u. ungesiittigte SS. enthaltende Triglyceride. 
Es ist moglich, daB die bei —6 bis —8° eintretende Krystallisation des Leinoles 
nicht spontan erfolgt, sondern durch eine Keimwrkg. ausgelost wird. Aus dem 
Ole wurde namlich neben den gemiaehten Triglyceriden eine geringe Menge (bia 
1% der Abacheidung) einea sl. Oxydationaprod. des Oles isoliert.

E x p e r im e n te lle a . La Plata-Leinol wurde einer Temp. yon —8 bia —10° 
ausgesetzt. Die halb kryatalliniache Abacheidung wurde durch Leinwand filtriert 
und bei tiefer Temp. auf Ton atehen gelassen. Der Ruckstand wurde mit auf 
—10° abgekuhltem Aceton yerruhrt und bei dieser Temp. krystallisieren gelassen. 
Es krystallisierten nebeneinander schwerer und leichter 1. Krystalle aus. Nach 
Aufnahme in PAe., Einengen der Lsg. und Krystallisation aus A.-A. und darauf 
aus A. erhielt der Vf. reinweiBe Krystalle der sl. SubBtanz. F. dieser Fraktion I. 
33—34°; F. des Schmelzflussea nach langerem Lagern 30—31°; die Konaiatenz und 
Konatanten der Fraktion atimmen fiir Linoleopalmitostearin, C3H5(OCOC17H ,l) 
(OCOCtsHjuHOCOCuH,,;). — Aus der Mutterlauge der Fraktion I. wurde eine 
krystalliniBche M. vom F. 31—32° (E. des Schmelzflussea 27—28°) erhalten. Durch 
Unters. der abgeschiedenen ungesattigten Fettsauren und Beat. der Konatanten 
wurde bewieaen, daB hier gemiachte Glyceride der Ol-, Linol- u. Stearinaaure vor- 
liegen, wahrscheinlich aus 1 Tl. Dioleostearin u. 2 Tin. Linóleodistearin. AuBerdem 
wurde eine nach langerem Stehen schmalzartig erstarrende Substanz abgeschieden, 
die nach der Analyse Oleolinoleopalmitin, C,H5(OCOC17H,3)(OCOCi7H31)(OCOC16H31), 
zu sein scheint. Die besehriebenen Glyceride betragen jedoch kaum '/2°/0 vom 
Ólgewicht, wahrend das 01 9—10% gesattigte Fettsauren enthalt. Letztere miissen 
demnach Komponenten anderer fl. Glyceride von aehr niedrigem F. bilden. Uber 
dereń Isolierung wird in einer spateren Abhandlung berichtet werden. (Seifen- 
fabrikant 34. 673-74 . 24/6. 717—19. 1/7. G. S c h i c h t ,  A.-G., Aussig a. E.)

S c h On f e l d .
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Gg. H ey l und P. Kneip, Mikrosublimation non Flechtcnstoften. I I .  Mitteilung 
betr. Parmdiaarten. (Vgl. Apoth.-Ztg. 28. 982; C. 1914. I. 269.) Die in der yon 
T d n m a n n  angegebenen Weise yorgenommene Mikrosublimation der Flechten Par- 
melia physodes, P. furfuraeea, P. saiatilis und P. sulcata ergab in allen Fallen ais 
Sublimat Atranorinsdure, d. i. ein Zersetzungsprod. des Atranorins. (Apoth.-Ztg. 
29. 564—66. 24/6. [Marz.] Darmstadt. Pharmakogn. Inst. d. T e ch n . Hoebsehule.)

DOSTERBEHN.

G. Doby, Uber Pflanzenenzyme. I. Die Oxydasen des Maiskolbens. Die Griffel 
der Maiskolben, die sich nach der Befruehtung unter Verwelkung8erscheinungen 
braun bis Schwarz farben, enthalten eine sehr wirksame Peroxydase neben Oxy- 
genase\ Tyrosinase ist nieht yorhanden. Die Peroiydase wurde durch wiederholte 
und sorgfaltige Fallung der E itrakte zunachst mit A., schlieBlich mit Methylalkohol 
ais ziemlich reines PrSparat isoliert. Den Rkk. nach handelt es sich um in W. 1., 
niebt reduzierende Polysaccharide; der Aschengehalt der reinsten, allerdings nieht 
dialysierten Praparate betrug immer noch 5,3, bezw. 7,8%. Mn feblte stets, Fe 
dagegen war immer yorhanden, doch stand seine Menge niebt im Verhaltnis zur 
Wirksamkeit der Praparate. Gegen H ,0 , waren die Fermentpraparate sehr empfind- 
lich. Daher konnte nur bei niederen H,0,-Ronzentrationen eine einfache Pro- 
portionalitat zwischen Wrkg. und Ronzentration des Ferments festgestellt werden. 
Die Praparate waren frei von jeder andersartigen enzymatischen Wrkg.

Zucker und Kohlenhydrate hemmen die Wrkg. der Peroiydase. Die Oxygenase 
kommt neben der Peroiydase nur in den Griffeln vor; im Fruchtknoten, sowie in 
der Bliitenstandaehse, die beide Peroxydase enthalten, fehlt Oiygenase ganz. Auch 
die Peroiydase selbst yerhalt sich in den yerschiedenen Blutenteilen yerschieden. 
Sie bleibt im Fruchtknoten der Menge nach unyerandert, ebenso in der Achee, 
wahrend sie in den Griffeln standig zunimmt, in den unbefruchteten noch mehr 
ais in den befruchteten. Auch die Menge der Oiygenase der Griffel wachst 
wahrend der Entw. an. (Biochem. Ztschr. 64. 111—24. 13/6. [6/5.] Magyaróvar. 
R . Ungar. landw.-chem. Vers.-Station.) R i e s s e r .

A lb ert K ung , Uber cinige basische Eoctraktivstoffe des Fliegenpilses (Amanita 
muscarta). Etwa 20 kg ungetrockneter Fliegenpilze, die im Herbst 1911 in jungen 
Tannenwaldern in der Umgebung yon Solothurn gesammelt waren, wurden zer- 
kleinert und auf basische Eitraktiystoffe yerarbeitet. Es wurden Cholin, Putrescin, 
Hercynin und Betain aufgefunden. (Ztschr. f. physiol. Ch. 91. 241—50. 9/6. Solo
thurn, Schweiz. Chem. Lab. d. Kantonschule.) H e n l e .

G. A ndre , Uber die SchnelligTceit der Hydrolyse und Verdrangung der in den 
Blattern enthaltenen Stickstoffsubstanz und Mineralstofie durch Wasser. (Vgl. C. r. 
d. 1’Acad. des sciences 155. 1528; C. 1913. I. 634.) In Fortfubrung seiner friiheren 
Unterss. hat Vf. am 4/5., 18/5., 15/7., 4/9. und S/10. 1913 je  300 frische Rastanien- 
blatter in 2500 cem destilliertes W . gebracht, nach 1 Monat die FI. abgegossen, 
die Blatter sodann mit der gleicben Menge frischem W. bedeckt, nach einem 
weiteren Monat auch dieses W. wieder abgegossen und die Blatter von neueni, 
diesmal fur 4 Monate mit der gleichen Menge frischem W. ubergossen. Die ab- 
gegossenen wss. Auszuge wurden analyBiert. Die Ergebnisse gleichen im groBen 
und ganzen denjenigen des Jahres 1911 (1. c.), ergeben aber folgende neue und ge- 
nauere Daten. Die Eiosmose des N ist gering; sie erreicht in 6 Monaten nur 
6,32°/0 des Gesamt-N bei den jungen und nur 2°/0 bei den altesten Blattern. Die 
im ersten Monat der Wasserung in das W. iibertretende N-Menge ist bei den 
Blattern yerschiedenen Alters nahezu die gleiche, namlich im Mittel 58,02% der 
Gesamtmenge des in das W. ubergetretenen N. Die Eiosmose des P ist bedeutend
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gróBer und betriigt ca. 50% des in den Blattern enthaltenen P. Die jiingeren 
Blatter laasen im eraten Monat der Wasserung 90,37%, die alteaten nur 68,83% 
der inageaamt ausgeaehiedenen H ,P 0 4 in daB W. iibertreten. Bei den jiingeren 
Blattern geht nahozu die Geaamtmenge, bei den alteaten 87% dea in den Organen 
enthaltenen Kaliuma in das W. uber. Auch hier yermindert sich die im ersten 
Monat ausgeschiedene Alkalimenge etwaa mit dem Alter der Blatter. (C. r. d. 
1'Aead. des sciences 1 58 . 1812—15. [15/6.*].) D D s t e k b e h n .

M. Henze, Uber das Yorkommen des Trimethylaminozyds bei Cephalopoden. 
Aus vollig frischen Cephalopodenmuskeln wurde raittels A. und Pikrinsaure Tri- 
methylaminoxyd isoliert. (Ztschr. f. phyaiol. Ch. 91. 230—32. 5/6. Neapel. Zoolog. 
Station.) H e n l e .

Eaoul Bayeus und Paul Chevallier, Vergleichende Untersuchungen Uber die 
Konzentration des arteriellen und des venósen Blutes in Parts, Chamonix und au f 
dcm Mt. Blanc mittels der refraktometrischen Prufung des Serums. Die an mensch- 
lichen und an Kaninchenserum auagefuhrten refraktometrischen Bestat. beweisen, 
daB die Vermehrung der roten Blutkorperchen in groBen Hohen nur eine relatiye 
ist, herriihrend von einer Eindickung dea Blutes. Dabei zeigte sich der refrakto- 
metriache Index des yenosen Blutes gróBer ais der des arteriellen. (C. r. d. 1’Acad. 
des sciences 1 5 8 . 1522—25. [25/5.*].) G u g g e n h e im .

Ludwig Pincussohn u n d  Kurt Eudiger von Boąues, Untersuchungen Uber 
die fermentativen JEigenschaften des Blutes. IV . Untersuchung der Formbestandteile 
des Blutes a u f proteolytische Fahigkeiten. M it H ilfe  d e s  ABDEP.HALDENschen 
D ia ly a ie rv e rf. w u rd e  d ie  p ro te o ly tia e h e  W rk g . v o n  w eiB en  u n d  roten Blutkorperchen 
au f a r te ig e n e s  EiweiB u n te r a u c h t .  R o te  B lu tk o rp e rc h e n  e rw ie se n  s ic h  s te ts  ala 
v611ig w irk u n g a lo s ;  a u c h  a u to ly tis c h e  V o rg a n g e  lieB en  s ic h  b e i ih n e n  n ic h t  be- 
obach ten . Die p ro te o ly tis c h e  F iih ig k e it  d e r  L e u k o c y te n  lieB s ic h  d a g e g e n  a u c h  
m it d ie se r  Versuchsanordnung s e h r  g u t  n a c h w e is e n . (Biochem. Ztschr. 64. 1 —12. 
13/6. [5/4.] B e rlin . I I .  m ed . Klinik d. U n iy .) R i e s s e r .

Margarete Thorsch, Ver suche uber die Veranderungen von Blutkorperchen 
durch Osmium und Alkohol. Mit A. behandelte Blutkorperchen, die sich in mancher 
Hinsicht wie die mit Osmium behandelten yerhalten, zeigen dennoch einen wesent- 
iichen Untersehied von den letzteren. Die A.-Blutkorperchen sind namlicb, ebenso 
wie unyeranderte Erythrocyten, in hohem MaBe befahigt, beim Zusammenbringen 
mit Immunserum Komplement zu binden. Osmierten Blutkorperchen geht dieae 
Eigenschaft hingegen ganz ab. Die Immunkorperbindung, zu der beide Arten yon 
Erythrocyten befabigt sind (und zwar die Osmiumblutkorperchen noch inehr ala 
die mit A. behandelten), iat also in beiden Fallen durchaus nicht der gleiche Vor- 
gang. Sio ist spezifisch im Falle der A.-Blutkorperchen, unspezifisch, im Sinne 
einer einfachen Adsorption, bei den Osmiumblutkorperchen. (Biochem. Ztschr. 64. 
230—36. 13/6. [12/5.] Prag. Hygien. Inst.) R i e s s e r .

J. Tissot, Inaktivierung der Sera durch die Wdrme. Das Alexin oder Komple
ment besteht aus 2 Komplexen, der eine loird gebildet durch Verbindung der Natrium- 
seifen des Serums mit dem Globulin (medianer Teil des Komplements), der andere 
durch Bindung der Cholesterinseifen an das Albumin (terminaler Teil des Komple
ments). Die Geschwindigkeit der Warmeinaktimerung des Serums ist abhangig von 
der Zeit und der Temperatur, sie yariiert betraehtlich bei den yerschiedpnen 
Tierarten und zeigt yon der Temp. ein ahnlichea Abhiingigkeitsyerbaltnis wie die
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Inaktiyierung durch Dialyse. Sie yollzieht aich auch bei gewohnlicher Temp. unter 
Bedingungen, bei welcben Permentlsgg. ihre Aktiyitat nicht vermindern. Daraus 
folgt, daB das die Aktiyitat eines Serums bedingende Alezin oder Komplement 
kein Ferment ist. Die Abhangigkeit der Seruminaktmerung yon Temp. u. Zeit laBt 
diesen Yorgang ais ehemische Rk. (Dissoziation oder Bindung) erkennen. In der 
Tat lieBen sieh bei der Warmeinaktiyierung des Serums verschieden chemische 
Yeranderungen feststellen. Die gegen Phenolphthalein saure Rk. der normalen S. 
yerschwindet durch Erhitzen auf 55° und wird alkal. gegen Lackmus. Ein ahn- 
liches Verhalten zeigt sieh beim Ausschutteln normalen Serums mit A. Globulin- 
fallende Salze [NajS04, (NH4),S04] bewirken im erwarmten Serum in geringerer 
Konzentration Ndd. COj verursacht eine starkere Fallung ais im normalen Serum. 
Ebenso ist der nach Dialyse beim Ausschutteln mit A. ausfallbare Nd. groBer im 
warmeinaktiyierten Serum. Ferner ist das mit A. estrahierbare Cholesterin nach 
der Warmeinaktiyierung yermehrt. Aus dieser Tatsache wird gefolgert, daB bei 
der Warmeinaktiyierung Olsśiure an die EiweiBkorper des Serums fixiert wird, 
wodurch eine fortschreitende Dissoziation der Seifen stattfindet, eine Erklarung, 
welche zu der im Titel genannten Hypothese iiber die chemische Natur des Kom
plement# fuhrt. (C. r. d. l’Acad. des sciences 15 8 . 1525—28. [25/5.*].) G u g g e n h e im .

J. Tissot, Mechanismus der Inaktivierung von Serum durch Dialyse. Be
dingungen, welche die Dissoziation der Seifen im Serum beherrschen. Die Inakti- 
yierung des Serums durch Dialyse beruht, wie die Warmeinaktiyierung (ygl. yorst. 
Ref.), auf einer Dissoziation der im n. Serum gel. Seifen. Alle Bedingungen, welche 
die Dissoziation der Seifen fordem oder hemmen — Verdiinnung, Ggw. yon KOH, 
alkalibindende Substanzen (CO,, yerd. SS.), fettsaurebindende Substanzen —, fordem 
die Dialyseinaktiyierung des Serums. Bei der Dialyse des Serums geht das Alkali 
der Seifen frei oder ais Carbonat in das Dialysat. Die im Serum yerbleibende 
saure Seife yerbindet sieh mit den Serumglobulinen und fallt sie. Das im Serum 
befindliche NaCl hemmt die Fallung der Globulinę, indem es auf den kolloidalen 
Zustand der Seifenalbuminoidkomplexe schutzend wirkt. Dasselbe gilt fur die 
kolloidalen Komplexe Cholesterin-Albuminoid. Die Entfemung des NaCl zerstort 
das kolloidale Gefiige und macht, daB das Cholesterin mit A. eitrahierbar wird. 
(C. r. d. l'Acad. des sciences 158. 1707—9. [8/6.*].) G u g g e n h e im .

J. Tissot, Kolie der Dissoziation von Seifen im Mechanismus der Inaktivierung 
von Sera durch Salze, verdunnte Sauren, Kohlensdure oder Globulinę. Aueh diese 
Inaktivierungsvorgange lassen sieh wie die yorstehend beschriebenen Inaktiyie- 
rungen durch Warme u. durch Dialyse auf Dissoziationsprozesse der in den Seren 
enthaltenen Seifen erklaren. Details ygl. im Original. (C. r. d. l’Acad. des sciences 
1 5 8 . 1923—25. [22/6.*].) G u g g e n h e im .

Ch. A. R o llan d , Beitrag zum Studium der Zusammensetzung der Gallenblase 
der Bovideen und deren Lipoidbestandteile. Vf. bestimmte in den Gallenblasen von 
Ochsen, Kuhen und Stieren den Trockenriickatand, Asche, NaCl, P2Os, Gesamt-N, 
Fe, Gallensalze, Pseudomucin, A.-Extrakt, freies Cholesterin, Distearglucithin, Ge- 
samt-, freie und gebundene Fettsauren. Die Gallen junger und alter, gesunder u. 
kranker Tiere, kastrierter und nichtkrastrierter Kiihe wurden separat analysiert. 
Die analytischen Resultate sind im Original tabellarisch zusammengestellt. Bei 
mehr oder weniger pathologischen Zustanden zeigen der Trockenruckstand, die 
Mineralbestandteile und der N eine Tendenz zur Verminderung, wabrend Fette u. 
Lipoide eine betrachtliche Zunahme ergeben. Bei sehr alten Tieren und solcben, 
die an einer Infektionskrankheit leiden, konstatiert man eine Abnahme an freiem
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Cholesterin und eine Vermehrung der P-haltigen Lipoide. Der Fe-Gehalt ist nur 
bei Tuberkulose yermindert. (C. r. d. l’Acad. des sciences 158. 1533—36. [25/5.*].)

G u g g e n h e i m .

Eichard Wagner, Uber Nebennierenktphalin und andere Lipoide der Neben- 
nierenrinde. Die fein zerriebene Rindensubstanz der Nebennieren vom Rinde 
wurde durch Behandlung mit Aceton entwassert und mit absol. A. vom Aceton 
befreit. Durch Extraktion mit PAe. in der Kalte, Fallung des E itrakts mit A. 
und Wiederholung dieses Prozesses wurde ein Rohprod. gewonnen, das nach Losen 
in W. mit HC1 gefallt wurde. Die durch Zentrifugieren gewonnene und im Vakuum 
getrocknete Substanz bildet eine weifie bis leicht graue M., die sich gut pulyeri- 
sieren laBt. F. 81°, Jodzahl 40,7. Das Verhiiltnis N : P =  1 :1 , der Gehalt an 
ungesattigten Fettsauren und schlieBlieh der Nachweis, daB der basische Bestand- 
teil hochstwahrscheinlieh Aminoathylalkohol ist, reihen die Substanz der Gruppe 
der Kephaline ein. (Biochem. Ztsehr. 64. 72 — 81. 13/6. [1/5.] StraBburg i. E. 
Physiol.-cbem. Inst.) " RlESSER.

H. Thierfelder, Untersuchungen iiber die Cerebroside des Gehirns. VI. Mit
teilung. (Forts. yon Ztsehr. f. physiol. Ch. 89. 248; C. 1914. I. 998.) Das yor 
kurzem (Ztsehr. f. physiol. Ch. 85. 35; C. 1913. II. 282) beschriebene Phrenosin 
liefert ein Hexaacetylderivat, welcbes [«]D17 =  —5,4° aufweist (10,06%ig. Lsg. in 
CH,OH mit 75% Chlf.). — Bei der Spaltung des Phrenosins mittels methylalkoh. 
HjSO, wurden Cerebron9aureester, Dimethylsphingosinsulfat und Galaktose erhalten.
— In den aus dem Cerebrosidgemenge nach moglichster Abtrennung von Cerebron 
u. Kerasin noch zuruckbleibenden Fraktionen wurde Kerasin nacbgewiesen; auBer- 
dem sebeint noch ein anderes Cerebrosid in ihnen enthalten zu sein, dessen Kom- 
ponenten Sphingosin, Galaktose u. eine S. noeh unaufgeklarter Natur sind. (Ztsehr. 
f. physiol. Ch. 91. 107—14. 27/5. Tubingen. Pbysiol.-chem. Inst. d. Univ.) HENI,E.

C. A. Pekelharing und C. J. C. van Hoogenhnyze, Uber die Cammidgesche 
Pankreasreakłion. H a r n ,  w e lc h e r  d ie  CAM MlDGEache R k . g ib t ,  e n th a l t  d ie  y o n  
B a is c h  und y o n  L e m a i r e  b e s c h r ie b e n e  d e x tr in a r t ig e  Subatmz in g ro B e re r  Menge 
ais n o rm a lc r  H a rn . L o s t  m a n  d ie  im  n o rm a le n  H a r n  y o rk o m m e n d e  d e x tr in a r t ig e  
S ubstanz  in H a r n  und k o c h t m it  y e rd . H C 1, so w ird  s ie  d e r a r t ig  y e r a n d e r t ,  daB 
d araus m it P h e n y lh y d ra z in  d a s  CAMMlDGEsche Osazon gewonnen werden kann. 
Der Z u s ta n d , b e i w e lc h e m  d e r  H a rn  d ie  CAM MlDGEsche R k . z e ig t, und d e r  in d e r  
R egel d u rc h  e in e  Erkrankung d e s  Pankreas h e ry o rg e ru fe n  w ird , kann d e m n a c h  a is 
Deitrinurie b e z e ic h n e t  werden. — Der F. d es CAM MlDGEschen Osazons wurde b e i 
177° g e fu n d e n . (Z tse h r. f. p h y s io l. C h . 9 1 . 1 5 1 — 64. 27/5 .) H e n l e .

F. Znckmayer, Uber die Frauenmilch der ersten Lactationszeit und den Ein- 
flufi einer Kalk- und Phosphorsaurezulage a u f ilire Zusammensetzung. Bei den 
Milchproben yon 26 Frauen aus der ersten Dekade der Lactationszeit zeigen sich 
groBe indiyiduelle Schwankungen im Kalk- u. Phosphorsiiuregehalt, die sich durch 
Kalk- und Phosphorsaurezulage nicht ausgleichen lassen. Dagegen laBt sich eine 
Wrkg. yon Kalk- und Phosphorsaurezulage (yon ,,Tricalcol“), wenn diese schon 
wahrend der Schwangerschaft gegeben wurden, im Vergleich mit den Fallen, in 
denen diese erst naeh stattgefundener Geburt zugelegt wurden, auf den Kalkgehalt 
der Milch nicht yerkennen. Sowohl der Durchschnittswert fiir Kalk steigt um etwa 
10%, ais auch die Zahl der Falle, die eine Milch mit hoherem Ca-Gehalt ais 0,4 g 
pro kg liefern, wiichst um etwa 72%. Die W erte fur Ps0 6, N und Gesamtasche 
werden in gleichem Sinne um etwas yerseboben. (PFLtJGERs Arch. d. Physiol. 158. 
209-18. 26/6. Elberfeld.) Rona.



P. E ona und Z, Bien, Zur Kenntnis der Esterase des Blutes. VI. Vergleichende 
Untersuchungen uber Pankreaslipase und Blutesterase. Die Pankreaslipase und die 
Blut-(resp. Serum-)lipase differieren in vielen wiehtigen Eigenachaften, so daB beide 
Fermente nicht ais identisch angesehen werden konnen. Das Optimum der Wrkg. 
der Pankreaslipase liegt bei einer etwas alkaliscberen Rk. (p  —  8,3 bis 9), ais 
das der Blutlipase (p =  8). Die Wrkg. der Pankreaslipase wird durch Ca-, Ba-, 
Mg-, Mn-Salze gefordert, wahrend diese Salze auf die Blutlipase ohne Wrkg. sind. 
FNa hemmt die Wrkg. der Blutlipase um vieles starker ais die der Pankreaslipase. 
Es scheint auch nach den Loslichkeitsverhaltnissen dieser Fermente, dafl die 
Pankreaslipase im heterogenen, die Blutlipase (resp. Esterase) im homogenen System 
ihre Wirksamkeit entfaltet. (Biochem. Ztschr. 64. 13—29. 13/6. [27/4.] Berlin. 
Biochem. Lab. des Krankenh. ani Urban.) Rona.

Gottwalt Chr. Hirsoh, Zur Kritik der Seidenpeptonmethode und der intra- 
cellularen Protease. Mit Hilfe der Seidenpeptonmethode ( A b d e r h a l d e n ,  S c h i t t e n -  

h e lm , H e is e , Ztschr. f. physiol. Ch. 59. 230 ; 61. 421; 62. 136 ; 74. 409; C. 1909. 
I. 1834; II. 1277. 1576; 1911. II. 1826) hat sich in allen moglichen Geweben Pro
tease nachweisen lassen;- es durfte sich um eine iiberall vorhandene intracellulare 
oder Gewebsprotease handeln. Den V e rd a u u n g s d ru s e n  eigentiimlich ist die 
Eigenschaft, einen O b erseh u B  an Protease zu bereiten; es sind Driisen, welche 
so viel Ferment in sich erzeugen, daB es nach auBen, eitracellulSr, abgegeben werden 
kann. (Ztschr. f. physiol. Ch. 91. 78—80. 27/5. Neapel. Zoolog. Station.) H e n le ,

E. Herzfeld, Beitrage zur Chemie der proteolytischen Fermente. Vorlaufige 
Mitteilung. Aus Dialysierversuchen mit Pepsin- und Trypsinpraparaten, die einen 
Parallelismus zwischen Wirksamkeit der PrSparate und ihrem Gehalt an dialysie- 
renden, mit Ninhydrin sich farbenden Substanzen ergaben, schlieBt Vf., daB die 
proteolytische Wrkg. auf dem Gehalt an Peptonen und Aminosauren beruht. Da 
ein ahnlicher Parallelismus zwischen Gehalt an Spaltungsprodd. und Wirksamkeit 
auch bei kohlenhydratspaltenden Fermenten beobachtet sein soli, stellt Vf. den 
Satz auf, daB die Fermente vielleicht nichts anderes wiiren, ais katalytisch wirkende 
Abbauprodd. der Substrate selbst. (Biochem. Ztschr. 64. 103—5. 13/6. [5/5.] Zurich. 
Chem. Lab. d. Med. Uniy.-Klinik.) RlESSER.

Emil Abderhalden und Gottfried Ewald, Vermag das Serum von gesunden 
Tiercn Fiweifi, bezw. aus sólchem dargestellte Peptone, abzubauenl Mit Riicksicht auf 
die Behauptung von PlNCUSSOHN (Biochem. Ztschr. 51. 107; C. 1913. II. 62), daB 
normales Serum die aus Proteinen und Geweben dargestellten Peptone abzubauen 
imstande sei, wurden erneute Verss. angestellt, betreffend die Einw. von normalem 
Serum auf Seiden-, Gelatine-, Leber-, Muskel-, Pankreas-, Gehirn- u. Nierenpepton. 
Stets blieben die Peptone unangegriffen. (Ztschr. f. physiol. Ch. 91. 86—95. 27/5. 
Halle. Physiol. Inst. d. Univ.) H e n le .

Emil Abderhalden, Gottfried Ewald, IsMguro und E,. Watanabe, Weiterer 
Beitrag zur Frage der speztfischen Wirkung der Zellfermente. III. Mitteilung. (Forts. 
von A b d e r h a l d e n ,  S c h i f f ,  Ztschr. f. physiol. Ch. 87. 231; C. 1913. II. 1599.) Es 
wurde die Einw. von Leber-, Lungen- und Nierenmacerationssaft auf Peptone aus 
verschiedenen Organen untersucht. Lebermacerationssaft baute Pepton aus Leber 
ab, griflt aber Pepton aus Lunge, Gehirn, Niere, Pankreas, Seidenfibroin u. Gelatine 
nicht an. Muskelpepton wurde meist durch Lebermacerationssaft abgebaut. Durch 
Lungenmacerationssaft wurde Pepton aus Lunge abgebaut; solches aus Muskel,
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Leber oder Niere nicht. Nierenmacerationssaft apaltete alle moglichen Peptone; 
nur Gelatinepepton wurde von Nierenmacerationssaft nicht angegriffen. (Ztschr. f. 
phyaio). Ch. 91. 96—106. 27/5. Halle. Physiol. Inst d. Univ.) H e n l e .

M. Masslow, Zur Frage nach den Zerriitłungen des Knochcnsystemcs durch 
phosphorarme Ernahrung. III. Mitteilung. (Vgl. Biochem. Ztschr. 55. 45; 56. 174; 
C. 1913. II. 1418. 2149.) Vf. beschreibt kurz die anatomisehen Yeranderungen des 
Knoehensystemes bei den mit P-armer Nahrung aufgezogenen Hunden. (Biochem. 
Ztschr. 64. 106—10. 13/6. [6/5.] St. Petersburg. Biochem. Lab. d. Inst. f. experim. 
Med. u. Klinik f. Kinderkrankh. d. Kais. Militiirmed. Anstalt.) R i e s s e r .

Charles R ich e t, Uber die nichthereditare Gewohnung von Mikroorganizmem 
[itilchsdureferment) an wenig nahrende Milieus. Ziichtet man Milchsiiurebakterien 
auf nahratoftarmer, d. h. verd. Milch, so er werben sie keine Gewohnung an diesea 
Milieu, derart, daB sie in verd. Milch aktiver, d. h. stiirker siiurebildeud sind ais 
n. Milchsiiurebakterien. Sie wachsen im Gegenteil stets schwacher, haben aich 
also an das Hungerstadium nicht gewohnt. Diesea Verhalten steht in auffallendem 
Gegensatz zu der schon friiher (C. r. d. 1’Acad. dea sciences 158. 764; C. 1914. I. 
1597) beschriebenen Gewohnung an Gifte. In Erweiterung dieaer Verss. konnte 
gezeigt werden, daB Milchsaurebakterienrassen gezUchtet werden konnen, die in 
einer 2 g Thalliumnitrat enthaltenden Milch gut wachsen, in diesein Milieu starker, 
auf unvergifteter Milch hingegen weniger sśiurebildend wirken ais n. Bakterien. 
Die Milchsaurebakterien gewohnen sich danacli an Gifte, nicht aber an den Hunger. 
(C. r. d. l’Acad. des sciences 158. 1749—53. [15/6.*].) G u g g e n h e im .

Otto W arbu rg , Uber die Empfindlichkeit der Sauerstoffatmung gegenuber in- 
differenten Narkotica. (Nebst einer Bemerkung uber die sauerstoffatmcnden Ltbtr- 
zeUengranula.) Die arbeitliefernden chemisehen Rkk. (Gśirung, Atmung) sind gegen- 
iiber indiSerenten Narkotica in der Zelle empfindlicher ais getrennt von der Zelle 
oder ihren geformten Beatandteilen, oder mit anderen W orten: die Struktur macht 
die Fermente der arbeitliefernden Rkk. empfindlicher gegenuber indifferenten Nar
kotica. Diese Empfindlichkeit scheint eine faat konatante GroBe zu sein; die 
Wirkungsstarke ( =  reziproker W ert der wirksamen Konzentration) einea beatimmten 
Narkoticuma fiir e in e  Zellart u. e in e  arbeitliefernde Rk. gemessen, gilt mit groBer 
Anniiherung auch fiir andere Zellarten und andere arbeitliefernde Rkk. Fiir das 
Verhalten der Kornchen aus Leberzellen (dereń Atmung einen erheblichen Bruch- 
teil der Leberatmung ausinacht) gegen indifferente Narkotica konnte gezeigt werden, 
daB die Atmungshemmungen bei den fiir die Struktur charakteristischen Konzen- 
trationen auftraten. Das ist ein schwerwiegendes Argument fiir die Auffassung, 
daB die atmenden Kornchen nicht Fermente oder Fermentniederschlage, Bondem  
Organiamen sind. (PFLttGEEa Arch. d. Physiol. 158. 19—28. 22/6. Heidelberg. 
Med. Klinik.) Rona.

Otto W arburg , Zellstruktur und Oxydationsgeschuńndigkeit nach Versuchen am 
Seeigelei. Was die Oiydationsgeschwindigkeit in Seeigeleiern nach der Zerstorung 
ihrer Struktur anbetrifit, so ergaben die Unterss. des Vfs. folgendes. Das aus un- 
befrnchteten Eiem gewonnene, aus einer Kornchensuspension bestehende Materiał 
(iiber die Methodik der Strukturzerstorung vgl. Original) atmet zunachst stiirker 
ais die entsprechende Menge intakter unbefruchteter Eier. Das aua befrucbteten 
Eiem gewonnene Materiał atmet bedeutend achwacher ais die entsprechende Menge 
intakter befruchteter Eier. Das zerstórte Eimaterial, das aua gleichen Mengen un
befruchteter und befruchteter Eier gewonnen ist, zeigt keinen oder nur einen ge-
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ringen Atmungaunterachied; der Atmungaunterachied, der zwiacben intakten unbe- 
fruchteten und befruchteten Eiern 500—700% betragt, yerschwindet alao nach der 
Strukturzerstorung yollig oder faat yollig. Der grofiere Teil dea Saueratoffkonaums 
iat an abzentrifugierbare Kornchen gebunden. (PFLtJGERs Arch. d. Phyaiol. 158. 
189—208. 26/6. Neapel. Zoolog. Stat.) R o n a .

0. Loew i und W. G ettw ert, Uber die Folgen der Nebennierenexstirpation. I. 
Untersuchungen am Kaltbluter. Der diastatiache Stillatand dea Herzena infolge von 
Nebennierenexstirpation spontan geatorbener Frosche wird durch Atropin aufge- 
boben, deagleichen der Stillstand von Herzen nebennierenloser Frosche, der durch 
wiederholte elektrische Reizung der Tiere bewirkt wird. Die Atropiuwrkg. tritt 
an aolchen Herzen auch nach dereń Isolierung ein. — Daa Blut nebennierenloser 
Tiere, die entweder apontan gestorben aind, oder dereń Herzen durch Reizung der 
Tiere zum Stillstand gebracht wurden, ist giftig; es bewirkt bei direkter Appli- 
kation auf das Herz normaler Tiere, sowohl beim intakten Kroialauf, wie nach 
Vagotomie, bezw. yolliger Isolierung des Herzena, eine bochgradige Verlangaamung, 
die durch Atropin behoben wird. (P f i /Og e r s  Arch. d. Physiol. 15 8 . 29—40. 22/6. 
Graz. Pharmakol. Inst. d. Uniy.) RONA.

0. Loew i und 0. W eselko, Uber den Kohlcnhydratumsatz des isolierten Herzens 
normaler und diabetischer Tiere. Vff. fasaen ihre Ergebniaae in den folgenden 
Satzen zusammen: Der Glykogengehalt von Kaninchenherzen iat yor und nach 
Durchstromung im L o C K E sch en  App. annahernd der gleiche; ea wird also bei der 
Durchstromung Glykogen nicht angegriffen. Der Glykogengehalt von Herzen 
adrenalinyorbehandelter Kaninchen ist annahernd ebenso groB wie der normaler; 
auch er wird bei der Durchstromung nicht geringer. Bei Durchstromung mit 
glucosefreier ŁoCK E acher Lsg. yerlieren sowohl normale wie Adrenalinherzen fast 
yollig ihr Glykogen. auch dann, wenn statt mit Sauerstoff mit Stickatofi oder wenn 
mit calciumfreier oder mit layuloaehaltiger ŁoCK E ach er Lsg. durchatromt wird; ea 
ist also der Glykogenschwund unabhangig von der GroBe des Glucosebedarfes, 
abhangig allein dayon, ob Gluco3e in der Lsg. yorhanden ist oder nicht. Hat man 
durch glucosefreies Regime normale und Adrenalinherzen fast glykogenfrei gemacht 
und durchatromt sie nunmehr mit glucosehaltiger Lsg., so spaltet auch dann das 
Adrenalinberz weniger Glucose ais daa normale; es besteht also bei eraterem eine 
primare Schwachung der Fahigkeit, Glucose zu apalten. Diese laBt sich auf ver- 
achiedene Weise beeinflusaen: Steigerung der Herztatigkeit, heryorgerufen durch 
Adrenalinzusatz, bezw. Durchstromung mit TYRODEacher Fl., und Durchatromung 
mit ŁoCK E acher Lag. ohne SaueratoS ateigert die GroBe der Zuckerspaltung durch  

die Herzen adrenalinyorbehandelter Tiere ebenao sehr wie die durch die Herzen 
normaler Tiere. Herabsetzung der Kaliumkonzentration der L o C K E sch en  Lsg., die 
ohne EinfluB auf die GroBe der Zuckerapaltung normaler Herzen ist, hebt die 
adrenalinyorbehandelten Herzen auf die Norm. Durchstromung mit calciumfreier 
ŁoCK E acher Lsg. ateigert dereń Glucosespaltung ebenfalls, wenn auch nicht in 
gleichem MaBe. W ird die Fl., nachdem das Herz damit durchatromt wurde, bei 
38° stundenlang atehen gelaaaen, so schwindet kein Zucker daraua. Wird sie da- 
gegen im App. oder auBerhalb desaelben bei Ggw. yon Saueratoff oder bei Yer- 
drangung deaselben durch Stickstoff geschuttelt, ao achwindet mitunter Glucose, 
ganz regelmaBig, wenn die benutzte Fl. atatt 0,04% nur 0,02% Kaliumchlorid ent- 
halt. Dieaer Glucoaeschwund ist an die Ggw. geformter Elemente gebunden, die 
vom Herzen in die Fl. iibergetreten sind; denn die durch Zentrifugieren gewonnene 
klare Fl. hat keine glykolytiachen Eigenschaften mehr. (P p l Og e e s  Arch. d. Physiol. 
1 5 8 . 155—88. 26/6. Graz. Pharmakol. Uniy.-Inst.) R o n a .



Otto von F iirth , Uber die Beziehungen der Milchsaure zum Kohlenhydrat- 
utoffwechsel. I . Uber das Auftreten der Milchsaure im Kaninchenharn bei der Phos- 
phorvergiftung. Vf. gibt folgende Zusammenfassung seiuer Resultate. Im Harn 
mittelgrolier, mit Griinfutter ernahrter, mit P-Dosen von 0,005—0,020 g vergifteter 
Kaninchen wurde im ganzen Verlauf der letal endigenden Intoxikation jede ver- 
mehrte Auaacheidung der nach dem Verf. yon I s h i h a k a  (Biochem. Ztschr. 50. 
468; C. 1913. II. 90) bestimmten Milchsaure yermiBt. Dagegen trat eine solche in 
ausgepragter Weise ein, wenn der Organismus der Versuchatiere im Yerlaufe der 
Yergiftung durch tagliche Infusion einer Lsg. von 30 g Glucose in 100 ecm W. 
mit Zucker uberschwemmt wurde. Die Milchsaureausscheidung erfolgte entweder 
sofort nach Einfiikrung des Giftea oder erst im terminalen Stadium der Vergiftung. 
Der Verlauf der Ausscheidung, sowie die im Verhaltnis zur Zuckermenge geringe 
Milchsaurebildung erwecken den Eindruck, ais ob der Zucker nieht unmittelbar in 
Milchsaure iibergehe, sondern auf dem Umwege iiber wechselnd yerlaufende inter- 
mediiire Umsetzungen, wobei an das Lactacidogen E m b d e n s  zu denken ware. Es 
bestand kein Zusammenhang zwischen der Lactacidurie und der alimentaren Glu- 
cosurie.

Glycerinaldehyd, nach E m b d e n  ein Abbauprod. des Zuckers, gab keine Milch
saureausscheidung. Die Vermehrung, die nach Beibringung von Hexosephosphor- 
saure auftrat, war nieht grofier ala dem Glucosegehalt der Verb. entsprach. (Bio
chem. Ztschr. 64. 131—55. 13/6. [7/5.].) R i e s s e r .

Otto von F iir th , Uber die Beziehungen der Milchsaure zum Kohlenhydrat- 
stofftcechscl. I I .  Uber die Milchsaureausscheidung im Harn abgelcuhlter Kaninchen. 
(Vgl. yorst. Ref.) Um die bei P-Vergiftung beobachtete Abhangigkeit der Milch
saureausscheidung yon der Kohlenhydratzufuhr zu bestatigen, benutzt Vf. einen 
weniger schweren Eingriff, ais es die P-Vergiftung ist, namlich die Abkuhlung. 
Wie schon A r a k i  (Ztschr. f. physiol. Ch. 16. 453; C. 92. II. 250) beobachtete, 
scheiden Kaninchen unter diesen Umstanden Milchsiiure aus. Die Abkiihlung ge- 
schah durch Eintauchen der Tiere in kaltes W., unter sorgfaltiger Kontrolle der 
Temp., die nieht unter 30° sinken darf. Ein und dasselbe gut genahrte Kaninchen 
scheidet, auch bei wiederholter Abkuhlung, immer wieder Milchsaure aus, yoraua- 
gesetzt, daB eine geniigende Erholungspause (mindestens 2 Tage) eingehalten wird. 
Eg scheint also, ais ob immer nur ein gewiaser begrenzter Vorrat an Milchsiiure- 
yorstufen yorhanden ist, der erst nach gewisser Zeit wieder erganzt wird.

LaBt man die Abkuhlung bei demselben Tiere das eine Mai bei kunstlicher 
liberachwemmung mit Traubenzucker, das andere Mai im Zustand hochgradiger 
Zuckeryerarmung (erzeugt durch Kombination von Hunger mit Adrenalininjektionen) 
einwirken, so tritt nur im ersteren Falle starkę Milchsaureausscheidung auf, wahrend 
sie im zweiten Falle ausbleibt. In  einem Vers. geniigte sogar Zuckeruberschwem- 
muug allein, ohne Abkuhlung, um Milchsaureausscheidung zu bewirken. Diese 
Verss. erscheinen daber fur die Annahme einer Abhangigkeit der Milchsaureaus- 
scheidung vom Kohlenhydratyorrat des Tieres beweisend. (Biocbem. Ztschr. 64. 
156—71. 13/6. [7/5.].) R i e s s e r .

Otto von Fiirth. und T heodor H ry n tsch ak , Uber den Carnosingehalt des 
Saugetiermuskels. Vff. haben zwei colorimetrische Verff. zur Best. des Carnosins 
ausgearbeitet. Das eine ist eine Anwendung des yon W e i s z  u . SSOBOLEFF (Bio
chem. Ztschr. 58. 119; C. 1914. I. 295) beschriebenen Verf. zur Best. dea Histidins 
mit Hilfe der Diazork.; daa zweite beruht auf der Uberfiihrung dea Carnosina in 
seine schon yiolett gefarbte Cu-Verb. durch Kochen mit Cu(OH), und dem colori- 
metriseben Yergleich der erzielten Farbung mit einer Standardlsg. yon Carnosin-
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kupfer. In beiden Ffillen geht uian von der durch Silberbarytfallung gewonnenen 
Carnoaiufraktion des Fleischextraktes aua. Beide Methoden, nebeneinander fiir die 
gleiche Fraktion angewandt, ergeben befriedigend iibereinstimmende Werte. Es 
erweiat sich dabei zunachst, daB die sogenannte Carnoainfraktion neben Carnosin 
wechselnde, mitunter sogar recht erhebliehe Mengen anderer N-haltiger SubBtanzen 
enthiilt, so daB es nicht geatattet iat, aus dem N-Gehalt dieser Fraktion die Menge 
des Carnosins zu berechnen.

Die colorimetrischen Bestst. ergeben einen Gehalt des Fleischextraktes von 
2—3 g pro kg Fleisch. Da gewisse Verluste bei der Herat. der Carnosinfraktion 
kaurn zu yermeiden sind, wird man den Garnosingehalt des frischen Fleisches (unter-

Oskar GroB und F rie d rich  V orpah l, Beitrag zur Lehre von der Verfettung 
parenchymatSser Organe. Nach dem C ARRELschen Verf. in R lN GER scher Lag. Uber- 
lebend gehaltenen Nierenrindenteilchen lagerten in der Randzone tropfenformige 
Gebilde ab, die nach ihrem Verhalten gegen Farbstoflfe ais Neutralfette auge- 
sprochen werden mussen. Die Fettrk. kommt nur den lebenden Zellen zu, mit 
Chlorathyl erfrorene Gewebe geben sie nicht. Ais Muttersubstanz kommt daa 
Zellprotoplasma in Betracht. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 76. 336-44. 29/5. 
Greifswald. Med. Klin. d. Univ.) G o g g e n h e i m .

A lesan d e r E llin g e r  und M arie H ensel, Quant\tative Studien uber Acely- 
lierungsprozesse im TierkSrper. I. Mitteilung. Die Bildung von p-Acetylamino- 
benzoesiiure aus p-Aminobenzaldehyd und aus p-Aminobenzoesaure. Kaninchen 
erhielten per os und subcutan m-Nitrobenzaldehyd, p-Nitrobenzaldehyd, p-Amino- 
benzaldehyd und p-Aminobenzoeaaure; der Harn der Tiere wurde quantitativ auf 
Acetylprodd. untersucht. Aus m-Nitrobenzaldehyd wurde auf diese Weise m-Acetyl- 
aminobenzoeaaure, aus p-Nitrobenzaldehyd, aus p-Aminobenzaldebyd u. aus p-Amino
benzoesaure wurde p-Acetylamiuobenzoeaaure gewonnen. Bei den Verss. mit 
p-Aminobenzaldehyd und p-Aminobenzoesaure war die Ausbeute an p-Acetyl- 
aminobenzoesaure eine sehr erhebliehe. (Ztschr. f. physiol. Ch. 91. 21—44. 27/5. 
Konigsberg. Univ.-Lab. f. med. Chem. u. exp. Pharmakol.) H e n l k .

A lexander E llin g e r  und Z. M atsuoka, Darstellung von a-Methyltryptophan 
und sein Verhalten im Tierkórper. Durch Erhitzen von a-Methylindolaldehyd mit 
Hippursaure, Na-Acetat u. Easigsaureanhydrid erhalt man ein Azlacton, C19Hu OsN1 
(I.), Kryatalle aus h. abaol. A., die 2 Mol. CjH5OH enthalten und beim Erhitzen 
mit l°/0ig- NaOH in Methylindol-a-benzoylaminoaerylsdure, Cl9Hl0O3N, (II.), iiber- 
gehen. Diese S. krystallisiert aus 65%>g- A. in Prismen vom F. 205° unter Gaa- 
entw. u. gibt bei Reduktion mit Na in alkoh. Lsg. unter Abspaltung der Benzoyl- 
gruppe a-Methyltryptophan, CuHnOjN, (III.), Nadeln aus 60%ig. A., F. 215—234°,

optisch inaktiy. Durch Schutteln von a-Methyltryptophan mit NaOH u. />-Naph- 
thalinsulfochlorid erhalt man fi - Naphthalinsulfo - d , l -  methyltryptophannatrium, 
C j j^ ^ N jS N a  (IV.), mkr. Nadeln aus h. W ., F. 172—173°. Bei der Oxydation 
mit FeCls gibt a-Methyltryptophan u-Methyl-fl-indolaldehyd. —■ Nach subcutaner

sucht wurde Pferde- und Schweinefleisch) au f etwu 0,3% ansetzen kónnen. (Bio
chem. Ztschr. 64. 172-94. 13/6. [7/5.].) R ie s s e r .
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Verabfolgung yon «-Methyltryptophan an Kaninchen lieB aicli im Harn der Tiere 
keine Kynurensaure nachweiaen; das einzige faBbare Prod. war uuyerandertes 
Methyltryptophan. (Ztachr. f. physiol. Ch. 91. 45—57. 27/5. Konigaberg. Univ.-Lab. 
f. med. Chem. u. osp. Pharmak.) HENLE.

Em il A bderhalden  und H erm ann  S trauss, Beitrag zur Kenntnis des Um- 
fanges der Hippursdurebildung im Organismus des Sćhweines. Wurde Schweinen, 
bei denen durch Yerfiitterung von Na-Benzoat eine moglichat hohe Ausacheidung 
von Hippuraiiure erzielt worden war, Glykokoll yerabreicht, so erfolgte noch eine 
weitere Steigerung der Hippursaureausacheidung. (Ztachr. f. phyaiol. Ch. 9 1 . 81 
bis 85. 27/5. Hallu. Physiol. Inst. d. Uniy.) H e n l e .

Gustay Em bden und W a lte r  G rieabach, Uber Milchsaure- und Zucktrbildung 
in der isolierten Leber. I. Uber den Abbau der d-Sorbose. I I .  Uber das Schicksal 
des d-Sorbits und einiger anderer Bexite. (Vgl. Em bden, Schm itz, W itte n b e rg , 
Ztachr. f. phyaiol. Ch. 88. 210; C. 191 4 . I. 559.) Wurden glykogenarme Hundelebern 
mit Rinderblut durchstrómt, welchem d-Sorbose zugeaetzt war, so wurde in einem 
Fali aus diesem Zucker Milchaiiure, u. zwar d-Milchsiiure, gebildet, in zwei anderen 
Fiillen nicht. Wurden durch Phlorrhizinyergiftung glykogenarm gemachte Lebem 
mit RlNGERscher Lag. und gewaschenen Rinderblutkorperchen durchstromt und 
der Durchstromungsfl. d-Sorbose zugeaetzt, so wurde letztere partiell in d-Glucoae 
umgewandelt. — d-Sorbit bildete bei der kiinstlichen Durchstromung der Hunger- 
leber reichlich d-Milchaiiure; in der kiinstlich durchatromten Phlorrhizinleber ging 
d-Sorbit in ein Gemisch von d-Lavulose und d-Glucose iiber. — d-Mannit bildete 
in der isolierten Leber weder Zucker, noch Milchsaure; auch Dulcit und Inosit 
waren in der kiinstlich durchstrómten Phlorrhizinleber ohne EinfłuB auf die Zucker- 
bildung. (Ztschr. f. physiol. Ch. 91. 251—86. 9/6. Frankfurt a. M. Stiidt. chem.- 
phyaiol. In st) H e n l e .

Seiichiro S ato , Direkter Beweis, dafl es nach Kochsalz- und Magnesiumsulfat- 
infusionen in den Darm keine pathologischen Verdnderungen in der prozentualen 
Sdurekonzentration des reinen Magensaftes im Sinne O. Cohnheims gibt. Einem 
grofien Hunde wurde ein PAW LOW scher Magenblindsack u. eine permanente seit- 
liehe Duodenalfistel angelegt; aladaun beobachtete man die Magepsekretion nUcbtern 
und nach Probemahlzeit sowohl unter sonst normalen Yerhaltnissen wie auch nach 
Einapritzung von NaCl und von MgS04 ins Duodenum nach dem Diinndarm zu. 
Die Siiurekonzentration des Magensaftes bewegte sieh steta innerhalb der normalen 
Greuzen. Die Angabe von C o h n h e i m  (Ztschr. f. phyaiol. Ch. 5 8 . 50; 63. 41; 
C. 1 9 0 9 . I. 94; 1 9 1 0 . I. 461), daB NaCl-Einspritzung in den Darm die Sekretion 
des Magensaftes yermindert, und daB MgS04-Einspritzung sie yermehrt, ist nach 
den Yerss. zutreffend; die weitere Angabe COHNHEIMS aber, daB MgS04-Einapritzung 
Etyperaciditat und NaCl-Einspritzung Subaciditat erzeuge, ist unrichtig. (Ztschr. 
f. physiol. Chem. 91 . 1—14. 27/5. Berlin. Pathol. Inst. d. Uniy.) H e n l e .

W. J. Beresin, Uber die Wirkung der Gifte a u f die Lungengefafic. Das 
Adrenalin iibt in Konzentrationen, die auf die peripherischen GefaBe die inten- 
sivste Wrkg. haben, auf die LungengefaBe entweder keine bemerkbare konstrik- 
toriache Wrkg. aus oder bewirkt, was sehr haufig der Fali ist, eine bedeutende 
Erweiterung derselben. Nicotin, Histamin, Pilocarpin und BaCl,  iiben auf die 
LungengefaBe eine konstriktorische Wrkg. aua. Das Kaffein bewirkt zunachst eine 
Verengerung der LungengefaBe, an dereń Stelle rasch und immer eine bedeutende 
Erweiterung derBelben tritt. Das Atropin iibt eine bemerkbare Wrkg. auf die
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LungengefaBe nicht aus. Wenn aber diese zuvor durch Pilocarpin oder Histamin 
yerengt waren, so beseitigt das Atropin diese Verengerung der GefiiBe. (PFLtJGEEs 

Arch. d. Physiol. 158. 219—34. 26/6. St. Petersburg. Pharm. Lab. d. Kais. milii- 
med. Akad.) E o n a .

H. R e ttig , Zur Frage des toxogenen Eiweifizerfalles bei der Phosphoruergiftung. 
Orale und subeutane Darreichung von P fiihrt bei geniigend groBen Dosen stets 
zu einer zum Teil sebr starken Erhohung des EiweiBumsatzes. Diese Steigerung 
kann durch groBe Kohlenbydratgaben nahezu yollig aufgehoben werden. Die mit 
P  yergifteten Tiere, die mit groBen Kohlenhydratmengen gefuttert wurden, zeigten 
keine Organyerfettung, bei Darreichung kleinerer Mengen kann sie yorhanden sein. 
Diese Tatsachen flihren zur Annahme, daB es sich bei der groBen Protoplasma- 
einschmelzung bei P-Vergiftung yorwiegend nicht um eine primare toiiache Schiidi- 
gung der Zelle durch das Gift handelt, sondern daB sie im wesentlichen nur eine 
Folgę yon Kohlenhydratmangel ist. Bei der P-Vergiftung ist demnach die Kohlen- 
hydratverbrennung nicht geschadigt. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 76. 345 
bis 366. 29/5. Heidelberg. Med. Klinik.) G u g g e n e e i m .

K onrad F rom herz und Leo H erm anna, Uber denAbbati deraromatischen Amino- 
sduren im Tierkorper nach Versuchen am Normalen und am Alkapłonuriker. III. Mit
teilung. (Forts. yon Ztschr. f. physiol. Ch. 8 9 .113; C. 1914.1. 1007.) Es wurde der 
N- u. Homogentisinsauregehalt des Harnes eines Alkaptonurikers bestimmt, welcbem 
p- und m-Tolylalanin, CH:) ■ C6H4 • CH, ■ CH(NH5) • COaH, yerabreicht wurden. Keine 
dieser beiden Yerbb. bewirkte eine Steigerung der Alkaptonsaureausscheidung. — 
Ferner wurde das Verhalten des p-Oxy-m-methylphenylalanins (m-Methyltyrosins) 
beim normalen Kaninchen und beim Alkaptonuriker untersucht. Ausgangsmaterial 
fur die Gewinnung dieses Korpers war p-Methoxy-m-methylbenzaldehyd, CH3*0- 
CaH,(CH3).CHO. Erwarmt man diesen Aldehyd mit Hippursiiuie, Na-Acetat und 
Esaigsiiureanhydrid und lost das resultierende Azlacton in verd. NaOH, so erhiilt 
man p-Methoxy-m-methylbenzoylaminozimtsdure, CH3 ■ O ■ C8Ha(CH3) • CH : C(COaH)' 
NH*CO*CaH5, weiBe Nadeln aus wss. Aceton, F. 246°. Na-Amalgam reduziert 
diese S. zu p-Methoxy-m-mełhylbenzoylphenylalanin , CH, ■ O • C6H3(CH3) • CH, • 
CH(COjH).NH -CO-C6H5, Blattchen aus h ., wss. A., F. 148—149°. Kocht man 
diese Verb. mit H J (D. 1,7), so werden die CH,- und die CO• C6H5-Gruppe ab- 
gespalten, und es resultiert m-Methyltyrosin, C H 8 . C 3H , ( 0 H ) - C H a - C H ( N H s ) - C 0 2H , 

Prismen aus h. W., F. 277°. — Futterungsyerss. am Kaninchen und am Alkapton
uriker ergaben, daB m-Methyltyrosin im tierischen Organismus zum gróBten Teil 
zerstort wird; ein Hydrochinonderiyat wurde aus der Verb. auch beim Alkapton
uriker nicht gebildet.

Die Yerabreichung von p-Oxyphenylbrenztraubensaure an einen Alkaptonuriker 
steigerte die Homogentisinsaureausscheidung; andere Abbauprodd. der p-Oxyphenyl- 
brenztraubensaure ais HomogentisinsSure traten aber im Harn nicht auf; es wurde 
yielmehr ein betrachtlicher Teil der ersteren yollstandig yerbrannt. Von einer 
totalen Storung des Verbrennungsyermogens beziiglieh der aromatischen Amino
sauren kann demnach beim Alkaptonuriker nicht gesprochen werden. — m-Di- 
methylehinol und Toluchinol wurden, wenn sie einem Hund, einem n. Menschen 
oder einem Alkaptonuriker yerabreicht wurden, weder yerbrannt, noch in Hydro
chinon umgewandelt. — Endlich wurde das Verhalten des 3,4-Dioxyphenylalanins 
beim Kaninchen untersucht. Ausgangssubstanz fur die Darst. der Verb, war 
Vanillin, CH3 ■ O • C,H3(OH) • CHO. Erhitzt man dasselbe mit Hippursiiure, Na-Acetat 
und Essigsaureanhydrid und erwarmt das gebildete Azlacton mit verd. NaOH, so 
resultiert p-Oxy-m-methoxybenzoylaminozimtsdure, CH3-0-C 6Hs(0H)‘CH : C(COsH)*
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NH'C0'CeH6, Priamen aua Aceton und W., F. 211°. Na-Amalgam reduziert dieae 
Verb. zu p-Oxy-m-methoxybenzoylphenylalanin, CH., • 0  • C6H3(OH) • CH„ ■ CH(C02H) • 
NH'CO'C9H5, Bliittchen aua h. A. u. W., F. 164°. Durch Erhitzen dieses Korpera 
mit HJ erhalt man 3,4-Dioxyphenylalaniyi, C6H8(OH),> CH, - CH(NHj)-CO,H, Kry- 
stalle aua h. W ., F. 285°. — Wurde 3,4-Diosyphenylalanin an Kaninchen ver- 
fiittert, ao wurde etwa die H a lf te  der Subatanz verbrannt, die Halfte unyerandert 
auageachieden. Hieraus folgt, daB ea fiir den Organiamua neben der Moglichkeit 
dea Abbauea dea Benzolkernea iiber ein Hydrochinonderivat auch noch eine aolclie 
iiber daa o-Dioxy- oder Brenzcatechinderivat gibt. (Ztaehr. f. phyaiol. Ch. 9 1 . 194 
bis 229. 5/6. Freiburg i. B. Mediz. Univ.-Poliklinik.) H e n l e .

0. Sam m et, Uber die Resorptionsfahigkeit von Quajacolhexamethylcntetramin 
(Hexamecol) durch die Raut, sowie iiber eine neue Methode zum Nachweis von Guajacol 
im Sarn. Wurde Heiamecol (von HOFFMANN, L a  R o c h e  & Co. ia Basel) in die 
angefeuchtete men8chliche Haut eingerieben, so lieBen sich im Ilarn Guajacol und 
Heiamethylentetramin nachweisen. — Zum Nachweis von Guajacol im Harn eignet 
sich folgendea Verf.: Man aiiuert den Harn mit 5%ig. H ,S 0 4 an, deatilliert mit 
Dampf, achiittelt daa Destillat mit A. aua, deatilliert den A. ab, kocht den Rtick- 
stand mit konz. HJ, verd. mit W ., athert das gebildete Brenzcatechin aua, nimmt 
es in W. auf u. weist es mittcla der iiblichen Rkk. (FeCl3, AgNO,) nach. (Ztschr. 
f. phyaiol. Ch. 9 1 . 233—40. 5/6. Ziirich. Agrikulturchein. Lab. d. Techn. Hochschule.)

H e n l e .

(jUirungsckemie und. Bakteriologie.

M. J a v il l ie r ,  Niitzlichkeit des Zinks fiir das Wachstum des Aspergillus niger, 
kultiviert in hohen Fliissigkeitsschichten. (Buli. Soc. Chiui. de France [4] 15. 568 
bis 574. 20/6. — C. 1 9 1 4 . II. 65.) D O s t e r b e h n .

A. Fe rab a ch  und M. Schoen, Neue Beobachtungen iiber die Bildung der Brcnz- 
traubensaure durch die Hefe. (Vgl. C. r. d. 1’Acad. dea sciencea 157. 1478; C. 1 914 . 
L 484.) Ea wurde die Myeohefe von DtJCLAOX in Ggw. von CaC03 in rein mine- 
ralischer Niihrleg., der ala Kohlenstoffnahrung Glucose oder Inyertzucker zugesetzt 
war, kultiyiert. Erhalten wurden 15,5°/0 Kalksalze, die bei der weiteren Ver- 
arbeitung 7,7°/0 airupose SS. lieferten. Aus dieaem Sauregemisch lieBen sich bei 
der Deat. im Vakuum 16% reine Brenztraubenaiiure (entaprechend 1,23% dea 
Zuckera) iaolieren. Der groBte Teil dea Prod. blieb im Deatillationskolben ais Kon- 
densationsprod. der Brenztraubensaure (a-Kelovalerolactoncarbonsdure von L. W o l f f , 

u,y-Lacton der a-Keto-y-oxybutan-a,'/-dicarbonsdure von d e  J o n g ); p-Nitrophenyl- 
hydrazon, C„Hu 0 6Ns , F. 218—219°, zuruck. Berecbnet man die Menge der bei 
der Gfirung gebildeten Brenztraubensaure aus der sich bei der Oxydation der Kalk
salze mittela Cr03 bildenden Essigsaure, so ergibt sich, daB rund 52% der Kalk
salze aus Brenztraubensaure bestehen, was einer Ausbeute von 8,04% des an- 
gewandten Zuckers entspricht. — Die Brenztraubensaure^bildet aich aua dem 
Zucker. (C. r. d. l’Acad. des aciencea 158 . 1719—22. [8/6.*].) D U s t e r b e h n .

G abriel B e rtra n d  und M. R oaenblatt, Liifit sich die Thermoregenerierung au f 
die verschiedenen Enzyme der Hefe ausdehneni (Vgl. S. 153.) Vff. haben ihre kiirz- 
lich mit der Sucraae unternommenen Veras. auf Maltase und Katalase ausgedehnt 
und festgeatellt, daB diese beiden Enzyme, welche gleichfalls aus untergiiriger Bier- 
hefe gewonnen worden waren, die Eigenschaft der Thermoregenerierung n ic h t  be- 
sitzen. (C. r. d. 1'Acad. des sciences 158 . 1823—26. [15/6.*].) D O s t e r b e e n .

29*
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C. B. Cochran und J. H. Perk ins, Die Einwirkung htiherer Temperaturen auf 
Hefe. Hefe wurde mit Zuckerlsg. gemischt, unter WatteverschluB kiirzer oder 
liinger auf Tempp. zwischen 35 und 85° erhitzt und dann bei 31° im Brutschrauk 
gehaiten. Aus der beigegebenen Tabelle ergibt sich, daB Tempp. iiber 60° scbon 
in kurzer Zeit die Giirkraft der Hefe abtoten. (Journ. of Ind. and Engin. Chem. 
6 . 480. Juni 1914. [17/10. 1913.] Philadelphia.) GRIMHE.

N icolaus Iw anow , Uber synthctische Prozesse der Hefeaulolyse. Wenn man 
die Autolyse des Sefanols unter antiseptiacben Bedingungen zunachst bei einer 
der Spaltung giinstigen sauren Rk. (Zusatz yon KHJPOł) moglichst weit yerlaufen 
liiBt und dann, nach etwa 18—20 Stdn., die Rk. durch Neutralisation mit KOII u. 
Zusatz yon K ,H P04 atkal. macht, bo tritt eine Umkehrung des Prozesses im Sinne 
einer Synthese des EiweiBes auf., Die Menge der gespaltenen EiweiBstoffe ist ge- 
ringer ais die in einer nicht alkalisierten Kontrollprobe, und die mit Pb-Acetat 
fallbaren peptonartigen Stoffe sind yerminderl. Die Synthese yerliiuft also offen- 
sichtlicb auf Kosten der zuerst bei der Spaltung entstandenen Albumosen und Pep- 
tone, ist also der Peptase zuzuschreiben. Die Menge des synthetisch neugebildeten 
EiweiBes berechnet sich in den einzelnen Verss. zu 4,13—8,97°/o. Glycerinzusatz 
schien die Synthese nur wenig zu begiinstigeu. (Biochem. Ztsehr. 63. 359 —68. 
6/6. [21/4.] St. Petersburg. Pflanzenpby3iol. Inst. d. Uniy.) R i e s s e r .

W. P a lla d in  und E. I. L ow tschinow skaja, Uber Oxyda.tionen und Reduk- 
tionen au f Kosten des Wassers, bedingt durch getótete Hefe. (Vgl. W i e l a n d , Ber. 
Dtsch. Chem. G es. 46. 3332; C. 1913. II. 2085, und L e b e d e w , Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 47. 965; C. 1914. I. 1596.) Die Yergarung von Gluconsaure, Glucuronsaure 
und Zuckersdure mit Hefanol und Trockenhefe nach L e b e d e w  ergab die folgenden 
Resultate: In Obereinstimmung mit N e u b e r g  und L e b e d e w  wird gluconsaures K 
durch die Hefepriiparate gut zers. Freie Gluconsaure wirkt schiidlich auf getótete 
Hefe. Zugabe yon Methylenblau hat eine betracbtlicbe Erhohung der ausgescbiedenen 
CO, zur Folgę. Dies ist ein indirekter Beweis fiir die LEBEDEW sche Beobacbtung, 
daB die Zers. der Gluconsaure von einer H-Entw. begleitet ist. — Glueuronsaures K 
wird weniger energisch zers.; Methylenblau bringt diese Zers. zum Stillstand. — 
Zuckersaures K wird sehr sch w ach  yergoren; Methylenblau bescbleunigt nieht den 
ProzeB. — Milcbsaure wird zers.; Methylenblau beschleunigt die Zers. — Die 
Zers. der Gluconsaure und der Milchsiiure durch getótete Hefe unter Entw. von 
CO, in Ggw. eines Wasserstoffacceptors stellt den ersten gelungenen Vers. dar zur 
kiinstlichen Umwandlung der Gdrung in eine Atmung. (Buli. Acad. St. Pćtersbourg 
1914. 749—60. 15/6.; Biochem. Ztscbr. 65. 129—39. Genf.) S c h On f e l d .

A lesan d e r Kossowicz, Zur Frage der Assimilation des elementaren Stickstoffs 
durch Hefen und Schimmelpilze. (Vgl. Ztsehr. f. Garungspbysiologie 1. 253; 3. 321; 
C. 1912. II. 1384; 1914. I. 2192.) Der Vf. yerwendete dieses Mai im Gegensatz zu 
friiher ausschlieBlich dest. W. Die friiher ais reinst bezogenen Kohlenstoftąaellen 
(Saccharose, Glucose, * Mannit) erwiesen sich ais stickstoffhaltig. Von Schimmel- 
pilzen wurden besonders Aspergillus niger und Penicillium glaucum gepruft; 
auBerdem wurden noch Mucor Boidin, Botrytis Bassiana, Isaria farinosa, Clado- 
sporium herbarum, Aspergillus glaucus, Penicillium brevicaule, yon Hefen und 
hefenahnlichen Organismen Saccharomyces yalidus, Pichia membrana faciens, Sacch. 
anomalus, Sacch. ellipsoideus, Monilia candida und Oidium lactis herangezogen. Die 
Versuchsdauer betrug 3 Wochen bei 20°. Sowobl die nicht geimpften Kontrollsgg., 
ais auch die mit Hefen, bezw. Schimmelpilzen beimpften Nahrlsgg., die bloB mit 
einem WatteyersehluB yersehen waren, hatten schon innerhalb 3 Wochen Stickstoff-
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verbb. aus der Luft aufgenommen. — Auf Grund der Verss. laBt sich der SchluB 
ziehen, daB die gepriiften Hefen (SproBpilze) und Schiinmelpilze bezuglich ihrcs 
Stickatoffbedarfea recht anspruchslos sind und schon auf Kosten ganz geringer 
Stickatoffmengen eine nicht unbedeutende Eutw. (Vermehrung) zeigen, daB sie die 
in der Luft befindlichen Stickatoffyerbb. ausnutzen konnen, nicht aher befahigt 
sind, den elementaren Stickstoff der Luft zu assimilieren. Ea ist ęehr zweifelhaft, 
ob es uberhaupt Hefen- (SproBpilze) und Schiinmelpilze gibt, welche diese letztere 
Eignung zeigen. (Biochem. Ztacbr. 64. 82—85. 6/6. [2/5.] Wien.) B l o c h .

Augustę, L um iere und Je an  C hevro tier, Uber die Yitalitiit der Gonokokken- 
kulturen. (Vgl. C. r. d. 1’Acad. dea aciencea 158. 1287; C. 1914. I. 2196.) D ie  

schadliche Subatanz, welche die Gouokokkenkulturen ao raach zum Abaterben 
bringt, Bcheint ein Oxydationsprod. der von der Mikrobo ausgeachiedenen Exotoxine 
zu sein. Wenn man die Gonokokkenatamme liingere Zeit konseryieren will, so 
muB man sie unter LuftabschluB, d. h. unter Vaselinol oder im Yakuum kultivieren. 
(C. r. d. l’Acad. des sciences 158. 1820—21. [15/6.*].) D O s t e k b e i i n .

Hygiene und Nalmingsniittelclicmie.

W illiam  M. D oherty , Feuchtigkeit in der Kleidung. Der Vf. priifte wie 
B r y a n t  (Chem. News 108. 85; C. 1913. II. 1176) eine Anzahl Kleidungstuche und 
■stoffe, vor allem gewohnliche Wollenstoffe, auf ihren Feuchtigkeitsgehalt durch Er- 
hitien bei 98° bia zur Koustanz. Die Feuchtigkeit betrug im Durchschnitt etwa 
10%, was der Vf. ais Norm iu diesem Teil der W elt (Sydney, Neusiidwales) 
anaah. Von EinfluB ist der Wassergehalt der Luft. Bei naa3em W etter war der 
Grehalt 13,7°/0, erreiehte also praktisch den von B r y a n t  fur Port Elizabeth ge- 
fundenen Wert. Die Verss. wurden im Februar und Marz ausgefiihrt. (Chem. 
News 109. 254. 29/5. Governm. Lab. Dep. of Public Health Sydney, N. S. W.)

B l o c h .

Charles F ribou rg , Untersuchung iiber aus Zuckerrohr in Brasilien hergestellte 
Nahrungsmitłel. Neben Roh- und raffiniertem Zucker werden noch andere Erzeug- 
nisae aus dem Zuckerrohrsafte hergestellt, besonders in kleinen, in einfachster 
Weise arbeitenden Zuckerrohrfabriken. Es sind: Eine Art B ra n n tw e in ,  der 
durch unmittelbare Yergiirung des Saftes u. Deat. gewonnen wird, ein honigartiges 
Erzeugnis (mel oder m elado) und eiu festea (R ap a d u ras) . Sie finden fast aus- 
schlieBlich itn Innern des Laudes Verwendung. Daa honigartige Erzeugnis wird 
gewoDnen, indem man den, im allgemeineu von sehr gutem Zuckerrohr stammen- 
den Saft ohne Zusatz eines Klarmittels, unter zeitweiliger Entfernung des ent- 
stehenden Scbaume3 eindampft bis auf etwa 72° Brix. Das fertige Erzeugnis ist 
nur wenig gefflrbt, jedoch ist infolge der einfachen Herstellungsweiae etwas In- 

versioa und Saurebildung eingetreten. Die Zus. einer Probe (angeniiherte Analyse) 
fand Vf. zu (°/o): Rohrzucker 61,60, Glucose 4,06, Asche 1,20, organische Stoffe 5,34, 
Wasser 27,80. (Ein in gleicher Weise in Agypten aua Zuckerrohrsaft hergeatelltes 
Erzeugnia hatte einen deutlich aaueren Geschmack und die (angenaherte) Zus (%): 
Rohrzucker 49,74, Glucose 10,20, Asche 2,83, organische Stoffe 6,93, Wasser 30,30.) 
Zur Herst. dea Rapaduras darnpft man den sonst in gleicher Weise behandelten 
Saft auf etwa 91—92° Brix ein, gieBt ibn dann in Formen (10 X  10 X  2 cm), in 
denen er zu einer wenig gefarbten M. von hoher Reinheit erstarrt. Die Zus. war 
(°/0): Rohrzucker 77,00, reduzierende Zucker 7,39, Asche 1,92, organische Stoffe 2,69, 
Wasser 11,00. (Ein in Agypten angetroffenes Erzeugnis gleicher Art, aber von 
brauner Farbę, ergab die Żus. (°/0): Rohrzucker 74,85, reduzierende Zucker 12,51,
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Asche 3,51, organische Stoffe 3,30, Wasser 5,83.) (Buli. de 1’Asaoc. dea Chim. de 
Sucr. et Diat. 31. 927—35. Mai.) RtlHi.E.

G. Possotto, Das Wassern von Wein. Die Arbeit dea Vfa. briDgt eine kritische 
Nachprufung der H ALPH ENschen Regel (Saure : Alkohol) und beatatigt ibre Richtig- 
keit. (Giorn, Farm. Chim. 63. 149—57. April. 193—98. Mai. 241—50. Juni. [12/3.*] 
Piemont.) G r im m e .

Johs. G órbing, Uber ein neu.es Verfahren der „ Kaffeentgifłung“ a u f physika- 
lischer Grundlage. Ea wird eingehend ein Verf. erortert und durch chemische 
Untera. auf seine Wirkung hin gepriift, dessen Zweck iat, dem Kaffee einen Teil 
aeiner geaundheitsschadliehen Wrkgg. zu entziehen, die nach den neueren Er- 
fahrungen weniger auf dem Kaffein, ala hauptsachlich auf den bei der Rostung 
entstehenden Rostprodukten beruhen aollen. Dazu werden die Bohnen mit abaor- 
bierenden Stoffen, wie Porzellanton, inkrustiert; durch Entfaltung der Capillarwrkg. 
dea Tonea findet ein Aufaaugen der beim Rosten entatehenden Rostprodd. atatt; 
ferner wird durch eine gleicbzeitig eintretende Entfernung des Fettes u. der fett- 
iihnlichen und harzigen Stoffe an der Oberfliiche und den auBeren Schichten der 
Bohnen der B. nachteilig wirkender Stoffe beim Roaten vorgebeugt, aoweit sie aua 
den genannten Stofien entstehen konnen. Die chemiachen Unterss. haben durch- 
weg eine wesentliche Beeinflussung des Kaffees durch das augegebene Verf. nach 
Geschmack, Aroma, Haltbarkeit zugunsten dea danach behandelten Kaffees er- 
kennen laaaen. Nach von arztlicher Seite ausgefiihrten physiologiachen Priifungen 
muB ais sicher gelten, daB durch das Verf. auch phyaiologisch wirksame Stoffe in 
beachtlicher Menge entfernt werden, und daB dieso unter den Rosterzeugnissen zu 
suchen sind, da eine in Betracht fallende Kaffeinentziehung nieht stattfindet. (ZtBchr. 
f. offentl. Ch. 20. 202-16. 15/6. 222-29. 30/6. [20/5.] Hamburg. Handelslab. von 
Dr. A. SCHENK.) RttHLE.

A. V erda, Beitrage zur Kenntnis der Safranverfalscliungen; eine neue chemische 
und mikrochemische Beaktion der Drogę mit Phosphormolybdansaure. Nach einer 
Besprechung der haufigsten Verfalachungsmittel des Safrana gibtVf. eine tjberaicht 
der zurzeit benutzten Unterauchungamethoden. Die wichtigste basiert auf der 
Eigenschaft dea Crocins, mit konz. H2S04 eine tiefe Blaufarbung zu geben, die 
bald uber Rotbraun in Violett umschlagt. Die Verfalachungsmittel geben bei dieaer 
Rk. nur rote, violette oder braune Fiirbungen. Die Schwacbe der Rk. liegt in dem 
schnellen Ubergang der blauen Fiirbung in Rotbraun. Bestandigere Farbungen er- 
hielt Vf. durch Veraetzen der H ,S04 mit 400/o einer 5—10%ig. Lsg. von Natrium- 
phoaphormolybdat. Reiner Safran gibt hiermit eine tagelang haltbare Griinfarbung, 
wahrend aie mit den Verfalachung3mitteln entweder gar nieht oder in andereu 
Farbungen reagiert. So werden z. B. Saflor u. Fleischfasem gar nieht angegriffen, 
Yiolettfarbungen geben Pernambucholz, Campecheholz, Carmin u. Cochenille, Rot- 
farbungeu Santelholz und gelbe Teerfarbatofie, Feminell u. Maisgriffel werden gelb, 
Curcuma und Paprika gelbgrun. Die genannten Farbungen halten Bich ca. 1 Stde. 
lang. — Die Rk. eignet sich auch auagezeichnet zu mikrochemischen Arbeiten u. 
Mk. Ala Reagena benutzt man am besten eine 10—20°/oig., was. Natriumphoaphor- 
molybdatlag. mit Zu8atz von 5—10°/o Mineralsaure. Die Farbungen der cinzelnen 
Komponenteń sind u. Mk. nebeneinander sichtbar. Ver8S. ergaben, daB die Rk. an 
das Crocin gebunden iat, wahrend das durch Hydrolyse entstehende Crocetin die 
Rk. nieht mehr gibt. Die Rk. mit H ,S04 gibt jedoch auch daa Crocetin. (Schweiz. 
Apoth.-Ztg. 52. 350—53. 11/6. 365—69. 18/6. Lugano.) G r im m e .
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Medizinische Chemie.

Johannes M uller, Uber psychische Hyperglykamie. Erwiderung a u f die Ver- 
offentlichung yo n  R o l l y  u. OPPERMANN (Ztachr. f. phyBiol. Ch. 88. 155; C. 1914.
I. 490). (Ztachr. f. p hysiol. Ch. 91. 287—91. 9/6. Dusseldorf.) H e n l e .

E. H irsch  und H. R e in b ach , Uber psychische Hyperglykamie und Narkose- 
hyperglykamie beim Hund. (Vgl. Ztschr. f. physiol. Ch. 87. 122; C. 1913. II. 1697.) 
Es wurde der Zuckergehalt des Blutes von gefesBelten u. nicht gefesselten Hunden 
unter yerschiedenartigen Bedingungen bestimmt. Normalerweise betrug der Blut- 
zuckergehalt 0,08—0,12%; er unterlag geringeren Schwankungen ais beim Kaninchen. 
Psychische Erregungen, heryorgerufen durch Fesselung oder Freilegung von Ge- 
faBeu, verursachten Hyperglykamie. Die durch Morphimn,-A. oder Chlf. erzeugte 
Narkose hatte gleichfalls Hyperglykamie zur Folgę, abJ^in ''erhoblieh geringerem 
Grade ais beim Kaninchen; wahrscheinlich berubt dińi^' H yperg^Jatbie nicht auf 
direkter Wrkg. der genannten chemischen Substanzej^® sondfpn^sie ilt  die Folgę 
der durch die Narkose yerursachten Veranderung pjiyśwogischej&jpedingungen. 
(Ztschr. f. physiol. Ch. 91. 292—308. 9/6. Dugseldorf.^iodjęm<e^Ss^ d. Akad. f. 
prakt. Medizin.) H e n l e .

H elm uth  T h a r  und N ina  K otschnew , Beiłrage zur Kenntnis der Abderhal- 
denschen Reaktion. Die eingeengten Dialysate normaler Sera und derselben Sera 
nach Einw. auf Placentapepton, die alle auf Ninhydrin negatiy reagierten, ergaben 
weder hinsichtlicb des Gesamt-N, noch des nach YAN  S l y k e  bestimmten Amino-N 
irgendwelche Unterschiede. Dagegen zeigten die auf gleiche Weise erhaltenen u. 
eingeengten Sera Grayider, die alle mit Ninhydrin positiy reagierten, ein Plus von 
Gesamt-N u. Amino-N in den Dialysaten von Serum -4" Placenta gegenuber denen 
des Serums allein.

Bei Eisschranktemp. durcbgefUhrte Dialysieryerss. ergaben auch in den Verss. 
mit Sera Grayider keine Unterschiede.

Die optische Methode gab in den Verss. der Vff. keine wesentlichen Untcr- 
Bchiede beim Arbeiten mit Grayidenserum gegeniiber den Verss. mit normalen, 
bezw. den Sera Nichtgrayider. Bei Yerss. mit direkter Best. des Amino-N in Ge- 
mischen yon Serum mit Placentapepton wurden keine Unterschiede zwisehen nor- 
malem und Grayidenserum beobachtet. (Biochem. Ztschr. 63. 483—96. 6/6. [15/5.] 
St. Petersburg. Chem. Lab. d. Kais. Inst. f. experim. Med.) RIESSER.

A ladar E lfe r  und B ś la  v. Puijesz, Beitrage zur Ausscheidung des Kaliums 
bei einer Malariaerkrankung. In Stoffwechselyerss. an einem schweren Falle von 
frischer Tertiauainfektion bestimmten die Vff. die Bilanz des N, des Na, K u. Cl. 
Neben dem hohen N-Verlust war besonders der erhebliehe Verlust an K be- 
merkenswert, der in der fieberfreien Nachperiode noch groBer war, ais wahrend 
der Fiebertage selbst. (Biochem. Ztschr. 64. 63—71. 13/6. [1/5.] Kolozsyar. Lab. d. 
med. Uniy.-Klinik.) R i e s s e r .

Agrikulturcliemie.

H erm an V. T a rta r, Die łheorełische Ghrundlage fur die Mengenverhaltnisse von 
Kalk und Schwefel bei der technischen Herstellung der Kalkschwefelbruhe. Die Rkk. 
bei der Einw. von Schwefel auf Kalk sind die folgenden, wie zum Teil schon be-



richtet (vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 36. 495; Journ. of Ind. and Engin. Chem. 
6. 1897; C- 191 4 . I. 1329 und 1897):

I. 3Ca(0H), +  10S — y  2CaS4 +  CaS,03 +  3H ,0 ;
II. CaS4 +  S - >  CaS6; III. CaSaOa — >  CaSO„ -f- S.

Nur bei Herst. in geringen Mengen, in verd. Lsgg. und bei Luftzutritt werden 
die Polysulfide weiter osydiert. Von den bei der Rk. gebildeten Yerbb. sind satnt- 
liche 11. in W. auBer dem Caleiumsulfit. Yon der Analyse der Lag. kann man 
nun auf das Verhaltnis von Kalk zu Schwefel schlieBen, welches bei der Herst. 
der Briiho aufeinander wirkt. Nach Gleichung I. entfallt 1jt des Calciums auf die
B. von Thiosulfat, j / j  auf die des Polysulfids. Da sieli das Polysulfid nicht zer- 
setzt, so ergibt die Best. des Ca in dieser Forin die Menge des gebildeten Thio- 
sulfats. Die Differenz zwischen der so ermittelten Gesamtmenge des Thiosulfats 
u. dem in der Lsg. tatsachlich yorhandenen ergibt die zersetzte Menge Thiosulfat, 
aus welcher die Menge des Sulfits berechnet werden kann. — Aus diesen Dateu 
hat der Vf. die uraprunglich aufeinander wirkende Mengen von Kalk u. Schwefel 
beatimmt und Bie in samtlichen Fallen wie 1: 2 (mit nur geringen Abweichungcn 
bis 1:2,08) gefunden. (Journ. of Ind. and Engin. Chem. 6. 488—89. Juni. [11/3.] 
Chem. Lab. Agric. Experim, Station. Coryallis, Oregon.) B l o c h .

Oscar Loew, Uber mineralsaure Boden. Der Vf. unterauchte aaure Ton- und 
Lehmboden von Porto Rico. Die Boden enthalten keinen oder nur geringe Mengen 
Humus. Sie sind kalkarm; der C a O -G e h a lt  sinkt unter den M gO -G ehalt. 
P ro to z o e n  wurden nur bis zu geringer Tiefe angetroffen. D e n i t r i f iz ie re n d e  
B a k te r ie n  und A z o to b a k te r  kommen in geringen Mengen vor. In groBerer 
Menge trat B a e i l lu s  b u ty r ic u s  auf; weit verbreitet war R izo b iu m  leg u m in o - 
sa ru m . — Zur Best. des Sauregrades empfiehlt der Vf. die folgende Methode: 
50 g des fein geriebenen, lufttrockenen Tonbodena (bei Lehmboden die Feinerde) 
werden mit 200 ccm neutralem l°/0ig. Na-Acetat bei gewohnlicher Temp. unter 
Umschutteln stehen gelassen. In 100 ccm des Filtrats wird die freigesetzte Essig- 
saure mit Vio'n- NaOH titriert.

Fiir den Ton hat der Vf. nebenatehende Formel aufgestellt, welcher die Ortho- 
O kieselsaure zugrunde gelegt wird. Die Formel erkliirt die

g-'^Q^-Ai qtt Resistenz des Tones gegen die Spaltung durch starkę SS.,
q ‘ sowie die Tatsache, daB Tone nicht nur Basen, sondern

HO— Śi—O—Al—OH auch H3P 0 4 absorbieren konnen. Die OH-Gruppen erinnern
an den chemischen Charakter der Aminogruppen. — Was 
die qualitaUve Priifung eines Bodens auf Saurecharakter 

mit NaNO, und KJ-Starkepapier (ygl. L o e w , Ztschr. f. landw. Vers.-Wesen Óaterr. 
1909. 461; C. 1909. 11.310) anbelangt, so beobachtete der Vf., daB manche aaure 
Boden auch bei Abwesenheit von Nitrit daa KJ-Starkepapier blau farben. In 
einem solchen Boden wurden geringe Mengen basischen Ferrisulfats gefunden, 
welche durch Umwandlung in Jodid und Jodabgabe die Rk. yerursacbt haben. 
Zur Diingung der sauren Boden empfehlen sieh nur alkal. Diingemitte). (Landw. 
Jahrbb. 46. 161—64.) S c h On f e l d .

K. V ogel yon F alckenstein , Uber Nitratbildung im Waldboden. Bei der 
yorliegenden Arbeit handelt es sieh um eine yergleichende Unters. uber den Nitrat- 
zuatand yerschiedener Waldboden und iiber die Moglichkeit, diesen durch forstliche 
MaBnahmen zu beeinflussen. Durch direkte Nitratbest. (alkal. Reduktionsmethode) 
wurde der Nitratgehalt der zu yergleichenden Boden unteraucht und dann weiter 
die Nitratbildung im Topf yerfolgt Es ergab sieh ais Resultat der Bearbeitung
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die Featatellung, daB der durch Bakterientatigkeit bewirkte Abbau dea Humua- 
atickatoffa der Waldboden einen sehr weaentlichen EinfluB auf die Bodonfruchtbar- 
koit beaitzt, ao daB die foratlichen Eingriffe aich in der Richtung einer moglichat 
gewinnbringenden Regulierung dieaea Abbauea bewegen miiaaen. (Internation. 
Mitteil. f. Bodenkundo 3. 494—528; Journ. f. Landw. 62. 173—74. 30/4. GieBen.)

B l o c h .

S. Goy , Untersuchungen iiber die VerdaulichJ:eit der einzelnen JBestandteile von 
Sphagnumtorf, Torfmelasse und von Ablaugen der Sulfitcellulosefabrikation. Das 
erate Kapitel bringt allgemeine Beinerkungen uber die A r t  u n d  B e a ta n d te i le  
der bei d en  V eraa. b e n u tz te n  F u t t e r m i t t e l .  Die Analyaen zeigen nach- 
stehende Tabellen:

Torfmelasse, neutral . . . 
Torfmelasse, nicht neu tra l. 
Torf zur Herat. der Melasse 
Torf zum Fiitterungayers. .
M e la s s e ...............................
Sulfitfutter (ohne Melasse) .

In der Troekenaubstanz:

33

27.94 
30,84
12.94 
10,33 
23,17

6,26

1,36
1,59
0,79
1,09
2,24
0,42

0,76
1,05
0,01

1,80
0,00

3,39

0,79

12,00
10,51
2,82
3,33

12,56
10,85

11,55
10,01
44,42
39,83

15,36

3,86
3,28
9,26

11,47
1,55
6,44

46,64
48,20

a .5
ca 2  
co O  O u.

O P*

8,50
9.94
4.94 
6,81

63,19114,00 
2,62

I

CJ
13.2"JZ o
2 "o
<X>

5,00
7,25

14,00

Torfmelasse, neutral . . . 
Torfmelasse, nicht neutral . 
Torf zur H erat der Melasse 
Torf zum Futterungayers. .
M e la s s e ...............................
Sulfitfutter (ohne Melasse) .

In d. Trockensubstanz:

3.75 
3,37 
4,87

2.75 
2,62

§ 5
O  3

CO

88,00
89,49
97,18
96,67
87,44
89,15

taO 53 O 
.~ r  BO
m  , U  "tS

” Wa

'Sb.S £
o ^  Ó
«  J  £

J<lp'
64,09
66,26
38,56
35,17
71,89

■5 e 
“ s

4027.4 
3993,2 
4732,0 
4663,6
3868.5 
4328,9

0,56
0,43
1,12
1,31
0,00

.2 S . * 

>
5

41,18
27,05

0,80
1,16

-0,38
-0,41
2,24

u

O —
.2 S 

08
z  s

58,82
72,95

100,00

SC
-ł->
s«s
toD

C5

1,36
1,59
0,74
0,90
2,24

Das zweite Kapitel bringt V erss . m it n ic h t  n e u t r a l i s i e r t e r  u n d  m it 
n e u t r a l ia ie r te r  T o rfm e la s s e  mit folgenden weacntlichsten Ergebnissen: Neutral 
gemachte Torfmelasae iat ebenso yerdaulich wie nicht neutrale, ebenso bekommlich 
wie nicht neutrale u. weaentlicb haltbarer ais diese. Der Torf in der Torfmelasse 
nimmt an der Verdauung teil. Bei geringen Torfmengen im Futter wird von 
eraterem annahernd ebensoyiel yerdaut, ais yon der ubrigen Nahraubstanz infolge 
dea Einflussea der Melasse weniger yerdaut wird. Daa dritte Kapitel iiber die 
V e rd a u l ic h k e it  dea S p h a g n u m to r fe a  bringt folgende Zuaammenfasaung der 
wesentlichsten Ergebnisse: Ein nicht unweaentlicher Teil der Torfaubstanz kann 
bei geringen Gaben vom Tierkorper yerdaut werden. Bei Verfutterung yon ateigen- 
den Mengen Torf ainkt die Verdaulichkeit sehr raach, achlieBlich wird auch ein 
Teil des anderen Futters unter dem EinfluB dea Torfes unyerdaulich. Der Energie- 
gehalt dea yerdauten Torfanteiles iat relatiy hoher ala der dea unyerdauten. Jedea
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Tier yerhalt sich individuell yerschieden bei Verdauung von Torf wie uberhaupt 
von schwer yerdaulichen Sustanzen (s. auch Kapitel iiber Sulfitfutter). — lin vierten 
Kapitel wird gezeigt, daB die A b la u g e  von  S u lf i tc e l lu lo s e f a b r ik e n  ais 
F u t t e r m i t t e l  unbrauchbar ist, obgleich sie selbst zu einem betriichtlichen Teile 
vom Tierkorper yerdaut wird. (Landw. Verg.-Stat. 82. 1—92. 9/6. 1913. Agrikultur- 
chem. Inst. Univ. Konigsberg.) B l o c h .

A. S tu tzer und S. Goy, Vegctationsversuche mit rhodanlialtigem Ammoniak. 
Nach neueren Verff. bei der Verkokung von Kohlen unter Ausnutzung des Schwefels 
derselben hergestelltes schwefelsaures Ammoniak entbalt geringe Mengen von 
Rhodan (N, ganze Menge 20,99—21,02°/0, Rhodan, CNS, 0,206—0,559%). Es wurden 
nun Verss. in W asserkultur mit Hafer ausgefiihrt, welche die friiher festgestellte 
nachteilige Wrkg. hoher Gaben von Rhodan auf den Pflanzenwuchs bestatigen; 
ein geringer Gehalt des schwefelsauren Ammoniaks an Rhodan kann dagegen unter 
Umstanden vorteilhaft wirken. — Verss. in VegetationsgefaBen an Senf, Sominer- 
roggen und Hafer (auch Weizen u. Gerste) mit r h o d a n h a l t ig e r  H a n d e ls w a rc  
und re in e m  R h o d a n am m o n iu m  fiihrten in {jbereinstimmung mit den alteren 
Verss. von W O LLN Y und BO h m e r  zu den Ergebnissen, daB kleine Mengen von 
Rhodan keinen Schaden bringen u. es demnach nicht gerechtfertigt ist, daB jedes 
schwefelsaure Ammoniak, in welchem Spuren von Rhodan nachzuweisen sind, vom 
Handel ausgeschlossen wird. Hat das schwefelsaure Ammoniak nicht mehr ais 
1% Rhodan (CNS), so kann es unbedenklieh gebraucht werden. Bei der Diinger- 
kontrolle wurde der Gehalt an Rhodan anzugeben sein. (Journ. f. Landw. 62. 149 
bis 158. 30/4. Agrikulturchem. Inst. Univ. Konigsberg.) B l o c h .

R ay E. N e id ig , Bas IJberleben von Amylase in getrocknetem Futter. Nach 
der Methode von S h e r m a n  (Journ. Americ. Chem. Soc. 3 2 . 1073; C. 1 9 1 0 . II. 1410) 
sind aus Alfalfaheu, Kleeheu, Timotheusheu und Getreidestroh Enzymprdparate 
hergestellt. Das durch Ausfallung mit A. erhaltene Enzympraparat wird in Mengen 
von 0,1 g mit Starkelsg. auf die zuckerbildende Kraft untersucht. 0,1 g Enzym 
werden in 5 ccm W. gelost (bei 40°) und mit 45 ccm einer Starkelsg. yersetzt, der 
Gehalt der Gemische an Starkę betragt genau 2%. Nach einer Stunde wurden 
20 ccm 7.o-n. NaOH zur Aufhebung der Enzymwrkg. hinzugefiigt u. das Gemenge 
auf 100 ccm aufgefiillt. Die zuckerbildende Kraft wird nach A l l i h n s  Methode 
durch Best. der reduzierende Wrkg. in 25 ccm der Lsg. bestimmt. Die Aktivitat 
wird durch Zugabe von Natriumphosphat, bezw. NaCl nicht erhoht. (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 3 6 . 1312—14. Juni. Ames. Iowa. Iowa Agric. Expt. Station. Chem. 
Section.) S t e i n h o r s t .

E ritz  R edlich, Bubenblattfiitterung und Rubenblattertrocknung. (Vortrag an 
der K. K. Hochschule f. Bodenkultur in Wien, Februar 1914.) Vf. yerweist auf 
die Zuckerriibenblatter u. -kópfe ais ein hochwertiges, wasserreiches, N-haltiges, 
rohfaserarmes Futtermittel hin; 75 kg Riibenblfitter enthalten etwa so viel Nahr- 
stoffe wie die gleiche Menge einer ausgiebigen und reichlichen TrockenfUtterung 
mit Kraftfutterbeigabe. Die Durchschnittsanalyse fur 1913 frischer Zucker- 
rubenblatter (Sept. bis Nov.) wird angegeben zu (%): Wasser 85,47, Rohprotein
1,69, Reinprotein 1,19, Rohfett 0,28, N-freie Eitraktiystoffe 7,81, Rohfaser 1,53, 
Reinasche 1,65, Sand 1,57. Riibenbliitter eignen sich am besten ais Futter fiir 
Wiederkauer, besonders fiir Milchvieh, bei dem sie eine bedeutende Zunahme des 
Fettgehaltes der Milch bewirken. Um zu prufen, ob dies auf die in den Blattern 
enthaltene Oxalsaure zuruckzufiihren sei, von der diese nach oben gegebener 
AnalyBe 0,42% in Form unl. und 0,11% in Form 1. Oxalsaure enthalten, wurden



Futterungayerss. uuter Beigabe von Oxalaten zu dem gewohnlichen Futter ange- 
stellt. Es ergab sich in allen Fallen, beim einzelnen Ticre in verschiedencr Weise, 
ein Ansteigen der M ilch fetterzeugung  ohne ungunstige Einw. auf die Mileh- 
menge, sofern die Beigabe der Oxalsaure in jener Form u. Menge erfolgt, wie sie 
in reifen Rtibenblattern yorkommt. Der K a lk g e h a l t  der Milch zeigt mit ateigen- 
den Gaben von Oxalsiiure ein gleicbmaBiges Fallen, dem indes durch Zagabe von 
phoaphor8aurem Kalk mit Erfolg entgegengewirkt werden kann.

Weiterhin wird das E in s a u e rn  d e r  R i ib e n b la t te r  gestreift, bei dcm etwa 
50% der Trockenaubstanz yerloren gehen, wobei das Rohprotein die starkate Zers. 
(nach K e l l n e h  bis zu 62°/0) erfiihrt; auBerdem iiberwiegen dabei statt der ge- 
wiinschten Milehsiiuregiirutig oft die Butter- u. Essigsśiuregarung. Eingehend wird 
die Trocknung der Riibenblatter und -kopfe besprochen, einschlieBlich der ver- 
achiedenen dazu diencnden Anlagen und der Vorteile, die diesea Verfahren bietet. 
(Ósterr.-ung. Ztachr. f. Zucker-Ind. und Landw. 43. 375—404.) R (Jh l e .

Mineralogiselie und geologisclie Chemie.

M. H eng le in  und W. M eigen, E in  kupferhaltiges Zinkmetaarseniat, benannt 
Barthił, von Guchdb im Otaviłal, Deutsch- Sudwestafrika. Der Barthit kommt auf 
Drusen oines rotlicheu bis yioletten, ziemlich kalkreichen (ea. 40% CaO) u. Quarz- 
adern fiihrenden Dolomits vor. Er sitzt auf Quarz, hat grasgrune Farbę, weiBlich- 
griinen bis grauen Strich, fettigen Glaaglanz, Hartę 3, D.u  4,19, unebenen Bruch, 
keine Spaltbarkeit. Die kleinen Kryatallchen aind flśichenarm, aniaotrop, optiach 
zweiaehsig, wahracheinlich monoklin. Nach der unten stehenden Analyae ist die 
Formel 3ZuO-CuO‘3As205-2 H,0  oder 3Zn(AaO,)s -)- Cu(OH)2 -f- H20 . Der Gang 
der Analyae wird angegeben:

CuO ZnO Asj0 6 P s0 6 HjO Unl. Summę
8,5 23,3 64,0 1,0 3,2 1,1 101,1.

(Zentralblatt f. Min. u. Geol. 1914. 353—55. 15/6. Karlsruhe-Freiburg i. Br.) E t z o l d .

A rm and G autier, Uber die Minerviłe und die Genesis der Phosphoriłe. (Buli. 
Soc. Chim. de France [4] 15. 533—40. 20/6. — C. 191 4 . I. 1775.) D iJsterbehn .

R. Gans, Uber die chemische oder physikalische Natur der kolloidalen, wasser- 
haltigen Tonerdesilicate. Eine Erwiderung auf S t r e m h e s  Einwendungen (Zentral
blatt f. Min. u. Geol. 1 9 1 4 . 80; C. 1 9 1 4 . I. 1216) gegen Vfs. Arbeit (Zentralblatt 
f. Min. u. Geol. 1 9 1 3 . 699. 72S; C. 1 914 . I. 286). Zu einem konstanten Verhaltnis 
zwischen SiOs und A1j03 kommt ea nicht, wenn wechselnde Mengen SiOs zugegen 
sind, und die uberschiissige Alkalitiit zu gering und nicht imatande ist, die uber 
die stochiometrischen Yerhiiltnisse hinaus anwesende S i02 in krystalloider Lsg. zu 
erhalten. Es resultieren dann aus einem Gemisch von Aluminatsilicat mit kollo- 
idaler Si02 bestehende Fallungen. Die Analyae kann auch nicht ganzzahlige Ver- 
haltniase angeben, selbst wenn tatsachlich solche yorliegen, sobald namlich Gemische 
von Verbb. yorliegen, die zurzeit analytisch nicht trennbar sind. Wegen der 
iibrigen Punkte, welche Vf. bestimraen, seine Ansicht uber die Natur der kollo
idalen, wasserhaltigen Aluminatsilicate aufrecht zu erhalten, sei auf daa Original 
yerwiesen. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. 1 9 1 4 . 365—68. 15/6. Berlin.) ETZOLD.

A lb ert Bencke, Neue Anschauungen uber die Entstehung des oolithischen Eisen- 
erzes. Vf. sucht darzutun, daB ursprunglich Kalkoolithe yorlagen, in welche Eisen-
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carbonat (Siderit) eintrat und sich konzentrierte. Der Siderit wurde durch Eisen- 
silicat in Gestalt des Chlorits mehr oder weniger substituiert, dessen Zers. zur 
Entstehung von Eisenoxyd und rotem Hamatit AnlaB gab. SchlieBlich erfolgte 
augenseheinlich in zwei Perioden eine Verkie8elung. Das Bindemittel durchlief 
dieselbe mineralogische Entw. (Ósterr. Ztschr. f. Berg- u. Hiittenwesen 62. 297 
bis 299. 30/5. Hiiuchen.) E t z o l d .

F. H eide, Bemerkungen zu dem Aufsatz von H erm  Br. R. Schreiłer in l<rci- 
berg iiber „Sachsens Meteoriten". Vf. bemerkt zu S c h r e i t e r s  Arbeit (Zentralblatt 
f. Min. u. Geol. 1914. 118; G. 1914. I. 1302), datJ er uber das Nenntmannsdorfcr 
uud das Grimmaer Eisen gleicher Ansicht sei, wie letzterer, u. daB die angefochtene 
Hiirteangabe 6 fur den Bronzit des Breitenbacher Siderophyrs aus dem englischen 
Original stammt. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. 1914. 360—61. 15/6.) E t z o l d .

Analytische Chemie.

M. Liiders, Eine wenig bekannte Bestimmungsmethode fiir doi SO t-Gehalt der 
Schwefelgasc. Der Vf. cmpfiehlt, die Kontrolle der Schwefelstation in den Zucker- 
fabriken mit mehr Sorgfalt auszuiiben ais bieher, und empfieblt zur Unters. des 
Schicefligsauregascs den Gaspriifer nach R e i c h - L u n g e . Die diesera zugrunde liegenden 
Rkk. und die praktische Ausfdhrung des Verf. werden beschrieben. (Óstcrr.-ung. 
Ztschr. f  Zucker-Iud. und Landw. 43. 463—68. Magdeburg.) B l o c h .

F. E ckard t, Eine einfachc Methode zur Bestimmung organisch gebundenen Jods 
in Praparate)!, speziell in Jod-Eitoei(Spraparaten. Man ubergieBt 1 g der botreffenden 
Substanz in einer f la c b e n  Platinschale mit 3 ccm 30%'g- Natronlauge, liiBt einige 
Stdn. unter ofterem Umruhren stehen, erhitzt sodaun vorsichtig, bis yollstandige 
Verkohlung erfolgt ist, und laugt die M. mit W. aus. Man sauert mit verd. Wein- 
saurelsg. schwach an, gibt noch 2—3 ccm verd. HjSO^ hinzu, bringt die FI. samt 
den darin befindlichen Kohlestiickchen in einen zuvor mit 50 ccm CS, beschickteu 
500 com-Kolben, setzt das Jod durch einige Tropfeu NaNO,-Lsg. in Freiheit und 
schwenkt um. Man gieBt die iiberstehende wss. FI. ab, schiittelt sie nochmals mit 
etwas CS3 und einigen Tropfen NaNOa-Lsg. dureb, wascht die CS»-Jodlsg. mit W. 
und titriert sie mit Vio'n- Thiosulfat. (Pharmaz. Ztg. 59. 441. 3/6. Bielefeld. Lab. 
d. Chem. Fabr. „Vinces“, D r. A . W o l f f .) D O s t e r b e h n .

F. L. D illin g h am , Eine Anderung der Koberschen Methode zur quantitativcn 
Destillation des Ammoniaks mittels Durchluftung. Vf. erhielt bei Verwendung der 
K o b e r schen Methode der Ammoniakdestillation mittels Durchliiftung (K o b e r , 

G r a y e s , Journ. Americ. Chem. Soc. 35. 1594; C. 1913. II. 1894) zu niedrigc Resul- 
tate, wesbalb er eine gelinde Erwarmung des K jE LD A H Lschen Kolbens vorschlagt, 
wodurch auch die Zeit des Destillierens auf l ‘/s Stdn. reduziert wird. (Joum. 
Americ. Chem. Soe. 36. 1310—12. Juni. [25/3.] Honolulu. Hawai. Chem. Lab. of 
the College of Hawai.) S t e l n h o r s t .

R o b ert M. C hapin , Prufung ton arsenhaltigen Waschflus&igkeiten im Labora
torium und im Felde. Die Prufungen beziehen sich auf die Best. des Gehaltes an 
As,Os und Gesamt-As. 1. Best. ton As}0 s. In einem geeigneten Kolben werden 
25 ccm der zu untersuchenden Lsg. nach Zusatz von 1 g NaHCO, und ca. 10 ccm 
Starkelsg. mit so viel Jodlsg. versetzt, bis die Blaufarbung ca. 1 Minutę bestehen* 
bleibt. Bei dunkel gefarbten Waschfll. stellt man sich praktisch Probefarbungen
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her. Verbrauchte ccm Jodlsg. X  0,00239 =  AsaOs. Fur eiaktere Bestst. werdea 
25 ccm Waachfl. mit 5 ccm 10”/0ig. HsS 04 und 0,25 g gewaschener Tierkohle 
5 Min. bis nahe zum Sieden erhitzt. Filtrieren u. auf 100 ccm auswaschen. Ent
halt die Fl. teerige Substanzen, so setzt man auBer Tierkohle 1 g Kieselgur zu. 
Zugeben von NaHCO, bis zum OberschuB von 1 — 2 g. Bei besonders starken Fil. 
verd. man auf 200 ccm und gibt 2 g K J hinzu. Titrieren mit Jodlsg. und be- 
rechnen wie oben angegeben. — 2. Best. des Gesamt-As. 50 ccm der Lsg. werden 
wie vorstehend mit H ,S04, Tierkohle u. Kieselgur entfarbt, filtriert u. auf 200 ccm 
ausgewaschen. 100 cem =  25 ccm der Probe werden in einem 200 cem Becher- 
glas nach Zusatz von 4 ccm konz. HaS04 und 2 g K J auf 50 ccm abgedampft. 
Nach dem Abkiihlen wird die Farbung des freien Jods durch tropfenweisen Zusatz 
von Thiosulfatlsg. behoben. Zugeben von 5 Tropfen Methylorange u. alkalisieren 
mit Soda, versetzen mit NaHCOs u. mit Jodlsg. titrieren (Indicator 10 ccm StSrke- 
losuug). — Vf. gibt susfUhrliche Vorschriften zur Herst. der notigen Reagenzien 
und yolumetrisehen Lsgg. Dieserhalb sei auf das Original yerwicsen. Ebenfalls 
auf die yereinfachten Methoden zur Prtlfung der Waschfliissigkeiten im Felda unter 
Verwendung von Reagenzien in Tablettenform. (Buli. of the N. S. Dep. of Agri- 
culture Nr. 76. 29/4. Bureau of Animal Industry. Biochem. Abt. 17 SS. Sep. v. Vf.)

G r im m e .

L. L ew in , Der Nachweis des Arsens nach akuter und chronischer Vergiftung. 
Nach einigen einleitenden Bemerkungen beBpricht Vf. die Diagnose einer Arsen- 
yergiftung, den chemischen und biologischen Arsennaehweis, sowie die Irrtumer, 
welche sich ergeben konnen, wenn auf Grund eines gefiihrten Arsennachweises auf 
eine stattgefundene Vergiftung geschlossen wird. (Ztaclir. f. arztl. Fortbildung 
1914. Nr. 3; Apoth.-Ztg. 29. 503—6. 6/6.) D O s t e r b e h n .

Lonis J. C urtm an und Joseph  K. M arena, E in  neuer Proze/3 zur Trennung 
der Kupfer- oder Zinngruppe. Die Nachteile der Ammoniumpolysulfidmethode zur 
Trennung der Kupfer- und Zinngruppe haben zur Na2CO„, KOH und NaOH Ver- 
wendung gefiihrt; am geeignetsten ist die gleichzeitige Yerwendung von HaOa. 
Vff. haben einen Analysengang angegeben, der die Schwierigkeiten bei der ge- 
nannten Trennung vermeidet. Das Filtrat der Gruppe 1 wird mit NH4OH neutra- 
lisiert u. daun wieder mit 5 ccm HC1 angesauert, nach Zugabe von 8 ccm 20°/o>g- 
HjSO, wird gekocht und nach dem Abkiihlen mit dem gleichen Volumen A. ver- 
8etzt, Der Nd. besteht aus Ba-, Sr-, Ca- und Pb-Sulfaten. Ba und Sr werden 
vollstandig a u B g e fa llt, Ca und Pb zu m  groBten Teil. Das F iltrat wird auf die 
Halfte eingeengt (unter standigem Riihren) und mit 3—4 ccm HC1 (D. 1,19) und 
75 cem gesattigter SO,-Lsg. 20—25 Min. gekocht (zum  halben Voluinen). Nach 
dem Abkiihlen wird mit konz. NH4OH alkaliach u. mit HC1 gerade sauer gemaeht. 
Nach Zugabe von 2,5 ccm HC1 (D. 1,19) wird die Lsg. erhitzt u. wenige Minuten 
HaS eingeleitet, es wird mit k. W . auf 120 ccm ergśinzt nnd dann weiter mit HaS 
behandelt. Der Riickstand enthśilt die Sulfide von Hg, P b , Bi, Cu, Cd, As, Sb 
und Sn. Daa F iltrat wird zur Unters. auf Gruppe 3 u. 5 verwendet. Zur Tren
nung der Sulfide wird das Gemiach mit einer gesattigten Lsg. von Kochsalz, die
H,S enthalt, gewaschen. Der Nd. wird dann l 1/, Min. mit 25 ccm 25°/c'g- KOH 
gekocht. Nach der Yerdiinnung mit 35 ccm k. W. wird wenig HaS eingeleitet, 
der eutatandene Nd. der durch ein doppeltes Filter filtriert wird, wird auf Hg, 
Pb, Bi, Cu u. Cd gepruft. Das klare F iltrat wird mit 30 ccm 3°/o'g- HaOa unter 
Riihren eine Minutę gekocht; fallt ein schwarzer Nd. aus, so priife man denselben 
auf Hg mit Aqua regia und SnCla. Das Filtrat, welches die Zinngruppe enthalt, 
wird auf 50 ccm (unter Riihren) eingeengt u. nach dem Ansauern mit HCl (konz.) 
noch mit 10 ccm ubersebussiger S. yeraetzt. Das Gemisch wird bis zur volligen



434

KlSrung auf 70 ccm eingekocht. Ea wird mit NH4OH, dann mit HC1 yersetzt. 
Mit 2,5 ccm HC1 (D. 1,19) wird zum Sieden erhitzt und danach mit HsS yersetzt. 
Das Gemisch erganzt man mit k. W. auf 120 ccm und sattigt dann mit HsS. Der 
Riickstand besteht aus den Sulfiden von As, Sb u. Sn. Eine Reihe von Analysen 
bestatigen die Brauchbarkeit der ausgefiihrten Trennungsmethode. (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 36. 1093—1103. Juni. [20/2.] New York. College of the City. Analytal 
Lab.) S tf.in h o k s t .

R. J. Carney und E. D. C am pbell, Eine neue Methodc zur Bestimmung von 
Thor in  Monazitsand. Vff. haben eine neue Methodc zur Trennung yon Thor yon 
anderen Elementen ausgearbeitet, die auf der yerschiedenen Losliehkeit der Pyro- 
phosphate in verd. SS. beruht. Thorpyrophosphat iat in einem tjberachuB yon h. 
Natriumpyrophosphat 1., wl. in groBem UberschuB yon pyrophoaphoriger S ., aus 
der Lsg. wird es beim Erhitzen mit konz. SS. ausgefallt. L. in (NH4)aC09 und 
Alkalioxalatlsgg. Aua Lagg. des Doppelpyrophoaphats wird Thor yollig auagefallt 
durch Erhitzen mit iiberachuasigem NaOH, durch NH4OH u. Oxalaiiure tritt keine 
Auafallung ein; starkę SS. zerlegen das Doppelpyrophosphat uuter Auafiillung yon 
Thorpyrophosphat. Um Thor yollig ala Pyrophosphat auszufiillen, muB die Lsg. 
nach der Zugabe von Na4PsO,-IOH.,0 gekocht werden. Die Aciditiit aoll 0,3-n. 
sein, waa 5 ccm HC1 (D. 1,19) in 200 ccm Lag. entapricht. Die Pyrophoaphate yon 
zweiwertigem Cer, yon Praseodym, Neodym, Lanthan, Tttrium, Ytterbium und 
Erbium sind in iibersehiissigem Natriumpyrophosphat 1., sowie in verd. HC1. Das 
Pyrophosphat wird iiber das Sulfat, u. daa Hydroxyd in daa Oxalat umgewandelt.

Zur Best. von Thor in Monazitsand wird folgendermaBen yerfahren: 50 g dea 
Sandea werden mit 100 ccm konz. H.2S04 zers. Das Sulfatgemisch wird in 1 1 \Y. 
gel. u. aliąuote Teile zur Analyse yerwendet. 50 g des Sandea werden mit 100 ccm 
konz. HaS 0 4 auf 250° erhitzt in einem mit einer Glasplatto bedecktcn Eisentiegel. 
Die iibersehussige S. wird nicht abdeatilliert. Daa Sulfatgemisch wird in 400 ccm 
k. W. gegoaaen, in einen 1 1-Kolben filtriert und bis zur Markę aufgefiillt. 50 ccm 
der Lsg. werden mit 5 ccm HC1 (1,19) yermischt u. dann auf 450 ccm verd. 15 ccm 
Natriumpyrophoaphatlsg. (25 g in */» 1 W.) werden unter Riihren langsam zugefiigt 
und daa Gemisch dann unter Riihren 5 Min. gekocht. Nach 5—10 Min. wird 
filtriert. Der Nd. wird mit h. W., welches wenige Tropfen HC1 enthiilt, gewasohen 
und dann in einer KjELDAHLschen Flaache mit 15 ccm H3S04 (1,84) und wenig 
NH4C104 erwarmt, bis eine klare, braune Lsg. gebildet ist. Weiteres NH4C104 
wird zugefiigt, bis die gesamten organischen Bestandteile (Filter) yernichtet sind. 
Das Sulfat wird in 100 ccm VV. gel. und dann in eine Lsg.'von 30 g NaOH in 
125 ccm W. gegossen. Das gewaschene Hydroxyd wird mit 10 ccm HC1 (1,19) u. 
150 ccm W. gekocht und filtriert, daa Filtrat wird auf 400 ccm verd., nach Zugabe 
yon 3 ccm gesśittigter HsSOa-Lag. zur Reduktion yon dreiwertigem Cer wird ge
kocht und das Thor yon neuem ais Pyrophoaphat auagefallt und ins Sulfat, sowio 
ins Hydroxyd (s. o.) uberfuhrt. Aus der salzsauren Lsg. wird dann die Auafallung 
ais O ialat yorgenommen, welchea dann durch Verbrennen ina Oxyd umgewandelt 
wird, u. ala welchea das Thor beatimmt wird. Vergleicbaverss. mit der Jodatmethode 
ergaben gute Obereinatimmung. (Journ. Americ. Chem. Soc. 36. 1134—43. Juni. 
[14/4.] Ann Arbor, Michigan. Uniy.) STEINHORST.

Ja e n ic k e , Uber die Bestimmung des Quecksilbers in  Ungt. cinereum. Ent- 
gegnung auf die Kritik yon W. B e c k e r s  (S. 167). (Pharmaz. Ztg. 59. 450. 6/6. 
Aachen.) D(Js t e r b e h n .

G iam b attis ta  F rancesch i, Nachweis von Methylalkohol in  alkoholischen Ge- 
triinken und pharmazeutischen Tinkturen. Vf. arbeitet wie folgt: Von 20 ccm der
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zu priifenden PI. werden zunacbst 15 cem, von diesen 8 cem auf dem Wasserbade 
abdestilliert. In diese gibt man eine gliihende Cu-Spirale. Nach dem Erkalten 
yeraetzt man die eine Halfte mit 1 Tropfen einer frischbereiteten 10%>g- Nitro- 
prussidnatriumlsg. und 1 Tropfen Piperidin. Blaufarbung zeigt A th y la lk o h o l  
sn. Die andere Halfte der PI. wird 1 Minutę gekocht, mit 1 Tropfen Phenol ver- 
setzt und mit konz. H,SO< unterschichtet. Ein carmoisinroter Ring zeigt M ethy l- 
alkohol an. Bei Untera. von Jodtinktur werden 10 cem mit 30 ccm W. verd., 
das Filtrat mit Thiosulfat entfarbt und wie oben weiterbehandelt. (Giorn. Farm. 
Cbim. 63. 250—52. Juni. [Februar.] Bologna.) Grimme.

W. R. H odgkinson und F. R. J. H oare, Eine Reaktion des Tetranitromethans. 
Auf Zusatz einer ammoniakaliscben Lsg. von Cu zu einer alkoh. Lsg. dea Tetra
nitromethans oder von Cu zu einer ammoniakaliach-alkoh. Lsg. des Tetranitro- 
metbans entstanden fast sofort Krystalle, die die Zus. [G iN O ^N H ^C u-S  N H t -H t O 
zeigten. Ahnliche Ergebnisse wurden mit Ni, Zn und Cd erhalten; es zeigte sich 
spater, daB sich dieselben Verbb. auch bei Verwendung yon NH^-Doppelsalzen, 
wie Ni-NH,-Nitrat, bildeten. Das Ni-Salz entsprach der Formel [C(NOt\N H ] ,N i• 
3NHt -H^O, das Ag-Salz [C iN O ^N H A g]-3 N H 3. Das Studium der Ni-Verb. fuhrte 
zu der Feststellung, daB sich beim Losen von Tetranitromethan in alkoh. NH3 
unter Oiydation des A. zum Teil C iN O ^N H , bildet. Alle diese Verbb. yerbrennen 
unter Explosionserscheinungen und sind getrocknet gegen Druek und Reibung 
empfindlich. (Journ. Soc. Chem. Ind. 33. 522—23. 30/5. [4/5.*].) ROhle.

0. L. B arnebey , Der Nachweis von Cyaniden in Gegenicart von Ferro- und  
Ferricyaniden, sowie Thiocyanaten. Die yorgeschlagene Rk. beruht auf der Loslich- 
keit von CaS in Alkalicyanidlsgg. Wenig HaS wird zu einer ammoniakaliscben 
Lsg. yon 1,25 g CuS04-5H20  im 1 W. gefiigt; tritt durch Zugabe der zu unter- 
suchenden ammoniakalischen Lsg. Entfarbung ein, so sind Cyanide yorhanden; die 
Ggw. von Ferro- und Ferricyaniden, sowie Thiocyanaten beeinfluBt die Rk. nicht 
merklich. (Journ. Americ. Chem. Soc. 36. 1092—93. Juni. [25/3.] Madison. Uniy. 
of Wisconsin. Dept. of Analytical Chem.) STEINHOB8T.

M aldiney, Uber eine Farbenreakłion, heworgeruftn durch Hydrochinon in  festem 
Zustande. Mischt man einige P a r t ik e lc h e n  K ,C O , mit einigen Krystallen yon 
Hydrochinon, so erscheint sofort eine schone, blaSblaue Farbung, die nach u. nach 
in Azurblau, Indigoblau und endlich in Berlinerblau iibergeht. Nach einigen Min. 
zeigt die Oberflache des Prod. metallische Refleie von gelbgruner Farbę, wahrend 
die M. in der Durchsicht schon blau erscheint. Diese Farbenrk, ist auBerordent- 
lich empfindlich und charakteriatisch. Mit feuchtem KjCOa tritt die Rk. noch 
schneller ein. NaaC03 liefert unter den gleichen B ed iD gun gen  nur eine graue, 
malyenfarbene Rk., wahrend Ammonium- und Lithiumcarbonat mit Hydrochinon 
iiberbaupt keine Farbenrk. geben. W ., A. u. Ammoniak zeratoren die Rk. sofort, 
wobei sich das Prod. mit gelber Farbę lost; diese Lsg. braunt sich allmahlich an 
der Luft und scheidet beim Verdunsten schwarzbraune, farnbliitterartige Krystalle 
ab. Durch A. wird die Reaktionsmasse allmahlich entfarbt, aber nicht gel. Chlf. 
und Bzl. sind ohne EinfluB auf die blaue Farbung; Hitze ruft gleichfalls eine Ent
farbung heryor. — Vf. studierte ferner d ie Einw. der genannten Carbonate auf 
eine Reihe von photographischen Entwicklern, erhielt aber in keinem Falle die be- 
schriebene blaue Hydrochinonrk. (C. r. d. l’Acad. des sciences 158. 1782—83. 
[15/6.*].) DttSTERBEHN.

0. F a lła d a , E. S tein  und J. R av n ik a r, Zur Frage der Anwendbarkeit der 
Tollens-Krugerschen Methode zur Bestimmung von Pentosanen. Die Unterss. ergeben,
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daB die von J a g e r  und U n g e r  (Ber. Dtsch. Chem. Gea. 35. 4440 und 36. 1222; 
C. 1903. I. 422) yorgeschlagene Verwendung von Barbitursaure zur Fallung des 
Furols zu beachten ist, da sie bei Vorhandensein yon Rohrzucker im Yergleich 
zum Phloroglucin bedeutend genauere Ergebnisse liefert. (Osterr.-ung. Ztschr. f. 
Zucker-Ind. und Landw. 43. 425—32. Chem.-techn. Vers.-Stat. d. Zentralyereins 
f. d. Riibenzuckerind.) R U h l e .

Oskar M olenda, Zur Trockensubstanzbestimmung durch Austrocknen. In Ver- 
folg aeiner friiher (Osterr.-ung. Ztschr. f. Zucker-Ind. und Landw. 43. 48; C. 1914.
I. 1978) bereits besprochenen Erfahrtingen iiber die Bestimmung der Trockensubstanz 
in Zuckerfabriksprodd. stellte Vf. weitere Verss. hieriiber an, aus denen er schlieBt, 
daB bei yielen der sehr unreinen Prodd. der heutigen Zuckerfabrikation die Best. 
der wirklichen Trockensubstanz durch Austrocknen unmoglich ist, und daB dieses 
Yerf. damit rnehr ais oft unrichtige, irrefiihrende Ergebniaae liefem muB. Vf. 
nimmt an, daB die Riehtigkeit und Anwendbarkeit diesea Verf. mit der Reinheit 
der zu untersuchenden P-odd. zunimmt (ygl. nachfolg. Ref.). (Osterr.-ung. Ztschr. 
f. Zucker-Ind. und Landw. 43. 433—37. Skriyan.) RtlHLE.

Oskar M olenda, Methode zur Ermittlung der wirklichen Trockensubstanz und 
der wirklichen Reinheit. Vf. erortert die Uraachen fiir deu Unterschied zwisclien 
wirklicher und scheinbarer Trockensubstanz und geht dann auf das yon ihm 
empfohlene Verf. zur Best. der wirklichen Trockensubstanz in Zuckerfabriksprodd. 
ein. Ea liegt dieaem die Erfahrungstatsaehe zugrunde, daB die D. des gel. Nicht- 
zuckers groBer ist ala die D. dea gel. Zuckera; es beriickaichtigt nicht nur die 
wechselnde Menge, sondern auch die wechaelnde Zus. und Besehaffenheit des 
Nichtzuckers und erfordert gegenuber der Best. der scheinbaren Reinheit eine 
Best. der D. m ehr. Die Ausfiihrung des Verf. und die Berechnung der Ergebnisse 
liiBt sich in kurzem Umriaae nicht wiedergeben (vgl. yorat. Ref.). (Osterr.-ung.
Ztschr. f. Zucker-Ind. und Landw. 43. 438—50. Skriyan.) R O h l e .

H. P e lle t, Uber ein Verfahren zur Bestimmung der Saccharose und reduzierender 
Zucker in den Bldttern von Zuckerruben und Zuckerrohr. Vf. fzibt Anweisung zur 
Darst. des zuckerhaltigen Saftes der Bliitter und zu dessen Untera. auf den Oehalt 
an Rohrzucker und an unmittelbar reduzierendem Zucker. Daa dazu empfohlene 
Yerf. griindet aich im weaentlichen auf die Verwendung neutralen Bleiacetats zum 
Klaren des Saftes und yon SO, zur Fiillung des Pb entsprechend dem friiher ań- 
gegebenen Verf. zur schnellen Best. reduzierender Zucker in Prodd. der Riiben- 
zuckerfabrikation. (Vgl. Vf.,.Bull. de l’Asaoc. des Chim. de Sucr. et Di8t. 30. 453 
u. 31. 409; C. 1913. I. 1470 u. 1914. I. 822.) (Buli. de 1’Assoe. des Chim. de 
Sucr. et Dist. 31. 909—22. Mai.) R U h l e .

H. B ierry  und Z. G ruzew ska, Bestimmung der Zucker in der Leber. (Vgl.
C. r. d. l’Acad. des sciences 155. 1559; 156. 149; C. 1913. I. 658.) Zur Best. des 
Gesamtzuckers der Leber, d. i. Glykogen und freier oder durch Hydrolyse der in 
der normalen oder pathologischen Leber entbaltenen Substanzen gebildeter Zucker, 
yerfahrt man wie folgt. 25 g der frischen, zerkleinerten Leber behandelt man mit 
fl. Luft, bis die M. fest und pulyerisierbar geworden ist. Man zerreibt die Leber 
alsdann zu Pulyer, iibergieBt sie mit 100 ccm 5%>g- HC1, l&Bt 24 Stdn. bei ca. 0° 
stehen, erhitzt 30 Min. im Autoklayen auf 120°, neutralisiert mit Natronlauge in 
Ggw. von Lackmus und fallt die EiweiBstofie durch Quecksilbernitrat aus. Das
mit Natronlauge neutralisierte Filtrat bringt man iii einen MeBkolben, erganzt das 
Yolumen durch Waschwasser auf 300 ccm, entfernt das uberschussige Hg durch
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Zinkstaub, filtriert u. beatimmt den Zucker nach M o h r -B e r t r a n d , der auf Glucose 
umgerechnet wird. — Die an Tierlebern durcbgefuhrten Bestst. des Glykogena und 
Gesamtzuckers ergaben, daB die Leber der im Winterschlaf ruhenden Murmeitiere 
(Temp. des Korpers 10—12°) ala Zucker nur Glykogen enthalt. Bei den normalen 
Homeothermen (Hund, Kaninchen, Huhn) findet man in der frischen Leber neben 
Glykogen ateta eine relativ geringe Menge Zucker. (C. r. d, l’Acad. dea, aciences 
158. 1828-30. [15/6.*].) D C s t e r b e h n .

W. B. B loor, Eine Methode zur Bestimmung von Fett in Milch (nephelo- 
metrische Methode). 1 ccm Milch laBt man unter Riihren in 80 ccm einea Gemiachea 
aus 3 Tin. A. und 1 Tl. A. einflieBen. Das Gemiach wird im Waaaerbade zum 
Kochen gebracht und nach dem Abkuhlen auf 100 ccm aufgeftillt, durch Filtration 
erhalt man eine klare und fast farbloac Lag. 5 ccm der Lag. laBt man in 100 ccm 
W. flieBen, die Spitze der Pipette iat unter der Oberflache dea W. zu halten. Nach 
dem Zuaatz von 10 ccm-Portionen verd., 10°/0ig. HC1 wird die Lag. im Nephelo- 
meter gegeben. Al8 Standardlag. wird eine Trioleinlag. von bekanntem Gehalt ver- 
wendet. Der verwendete A., aowie der A. miissen friach deatilliert aein. (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 36. 1300—4. Juni. [16/4.] St. Louis, Mo., Washington. Univ. 
Lab. of Biological Chem.) S t e i n h o r s t .

E. B lanek, Zur Metliodik tcrgleichender Fettbestimmungen im  Rahm mit be- 
sonderer Beriicksichtigung des Sichlerschen Alkoholsinacidverfahrens. Daa SlCHLER- 

sehe Yerf. ist ein Schnellverf. wie das GER BEltsche Verf.; s ta tt dea bei diesem 
verwendeteu aauren Losungamittels (HsS04 und Amylalkohol) verwendet SlCHLER 
ein saurefreies Mittel zum Ldaen der EiweiBstofie der Milch, deasen Z us. nicht 
angegeben wird; das wie bei dem GERBERachen Verf. auageachleuderte F e tt  wird 
in besondera konatruierten Butyrometeru angeaammelt (vgl. auch SlCHLER, C. 1907.
II. 1878). Um ein Urteil uber die Brauchbarkeit des SlCHLERachen Verf. zu  ge- 

winnen, wurde es mit den Verff. von G e r b e r , R O s e -G o t t l i e b  und V i e t h  ver- 
glichen und dabei dieae gleichzeitig nochmala auf ihre Zuverlaaaigkeit hin gepruft 
und die Ergebniaae in rein wiasenscbaftlich esakter Weiae unter Anwendung der 
Fehler- und Wahrscheinlichkeitarechnung dargestellt. Das Ergebnis der Unterss. 
ist, daB das SlCHLERsche Yerf. W erte liefert, die von denen des GERBERschen 
Verdunnungaverf. nur wenig abweichen, gegeniiber den W erten yon ROs e - G o t t l i e b s  

gewichtsanalytischem Verf. etwas hoher ausfallen und mit Y i e t h s  Verf. nahezu  

iibereinatimmen. Daa SlCH LERsche Verf. ist somit ais brauchbar und zuverlassig 
anzuerkennen. Die Unterss. ergeben ferner noch, daB alle gepruften VerfF. einen 
hoheren Fettgehalt dea R ah m s yortauschen im Vergleich zu dem aicheraten Verf., 
dem ROsE-GOTTLIEBschen. (Milchwirtschaftl. Zentralblatt 43. 316—25. 15/6. Hameln. 
Milchw. Inat.) R O h l e .

D. P. H oyer und G. B,omijn, Bericht uber die TJntersuchungmethoden des 
Bieres und uber die an das Bier zu stelłenden Anforderungen. Bericht uber die 
Bieruntersuchungsmethoden und uber die Untera. von hollśindischen Bieren. Die 
Vfi. achlagen vor: Das Yerhiiltni3 zwiachen Estraktgehalt und Alkoholgehalt soli

aich in den Grenzen — <C2,4 und halten. Der Asehengehalt Boli nicht

uber 0,3°/o betragen. Der Siiuregrad (Milchsaure) soli 0,9—5,0 g betragen. Fluch- 
tige S.: bis 0,6 g Essigsaure im Liter. Maximalgehalt an Sulfiten: 20 mg SOa im 
Liter. Entsauerungsmittel (NaHCOs), Salicylsaure, Saccharin, Fluoride, Sapo
ninę etc. diirfen nicht yerwendet werden (vgl. dazu Schweiz. Lebensmittelbuch). 
(Chemiach Weekblad 11. 624—32. 27/6.; Pharmaceutiach Weekblad 51. 863—71. 27/6.)

S c h On f e l d .

XVIII. 2. 30
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R em pei Sassa, Uber die ąuantitative Sestimmung der Oxyprołeinsiiurefraktion 
im normalen und pathologischen Harn. Vf. hat eine Methode zur quantiłativen Be- 
stiulmung der Oxyproteinsaurefraktion des Harnes ausgearbeitet, die sich von den 
bisher angewandten dureh die siehere Entfernung des Harnstoffes und anderer 
N-haltiger Hambeatandteile unterscheidet. Erreicht wird dieses Ziel hauptaachlich 
durch eine zweckmaBige Verwendung des Kieaelgura, das, dem Harnextrakt zuge- 
setzt, eine siehere Extraktion, besonders mit A. zur Entfernung des Harnstofia, 
ermoglicht.

Der menachliche Harn enthalt durchachnittlich 4 ,5% dea Gesamt-N in Form 
von Oxyproteinsiiure-N, in engen Grenzen achwankend. Bei kachektischen Carci- 
nomkranken und Phthiaikern wurden abnorm hohe Werte, iiber 5 bis 9 ,6 %  ge- 
funden, jedoch nicht ausnahmslos in allen Fiillen. (Biochem. Ztschr. 6 4 . 1 9 5 —221. 
13 /6 . [7 /5 .] Wien. Physiol. Inat. d. Univ. Lab. Prof. V. FtłR T H .) R ie s s e r .

H ugo M unzer, Colorimetrisćhe Kreatinin- und Indicanbestimmungen im Harn 
der Haustiere nach Autenrieth und Kdnigsbergtr. Der Kreatiningebalt des Pflanzen- 
fresserharnes ist unabhangig von dem EiweiBgehalt des Futtera, denn er geht nicht 
parallel mit der GeaamteiweiBzerse.tzuug im Korper des Pflanzenfressers: Die aus- 
geschiedenen Kreatininmengen sind individuell und auch bei verschiedenen Tier- 
arten sehr yerachieden (vgl. Tabellen im Original); beachtenawert sind die hohen 
Kreatininwerte bei Milchkalbern. Die gefundenen Indicanmengen 8ind individuell 
ebenfalls auBerordeutlich verschieden: Das Colorimeter von A u t e n r i e t h  und 
KONIGSBERGER ist vorziiglich geeignet, auch in der tierarztlichen Praxia zur Best. 
de3 Kreatinina und des Indicans yerwendet zu werden. (PFLttGERs Arch. d. Phy
siol. 158. 41—83. 22/6. Karlsbad.) R o n a .

C. A lberto  G arcia , Die Entwicklung des Stićkstoffs bei der E inwirhing des 
NaO Br a u f den Harnstoff im Takuum. Vf. legt dar, daB bei der Einw. dea NaOBr 
auf den Harn, bezw. eine Harnstofilsg. deshalb zu wenig N gefunden wiirde, weil 
ein Teil des letzteren in der Fl. gel. bliebe. Bei der Verwendung seines Nitro- 
meters, bei welchem die N-Entw. im Yakuum vor sich gehe, wurden theoretische 
oder doeh nahezu theoretische Werte erhalten. (Buli. Soe. Chim. de France [4] 
15. 5 7 4 — 75. 20 /6 . Lima. [Peru.] Hygien. Inst.) D0STERBEHN.

M. C. Lam b, Analyse der salzigen Sto/fe, welche der Fleischseite naft gesalzener 
ostindischer Ziegenfelle anhaften. (Vgl. Vf., The Analyst 38. 3 6 3 ; C. 1913. II. 99S.) 
Beim Abschaben dieser Stoffe von den Hauten verblieben auch unvermeidlich etwas 
Haare und Hautsubstanz darin; deshalb wurden diese Stoffe vor der Analyse vor- 
sichtig gegliiht, wodurch Nitrate u. N ^-S alze  zersetzt worden sein konnen. Der 
Riickstand enthielt Spuren von Nitraten und bestand aus (%): SiOa und Sand 8,1, 
S 04 48,6 , Cl 9,9 , Mg 2 ,5 , Ca 2,2, Fe 1,8, Na 23,8 , K 3,0 . Die antiseptische Wrkg. 
scheint hauptsachlich auf das Na,S04 zuriiekgefiihrt werden zu miissen. (Collegium 
1914. 357— 58. 6 /6 . [4/4.] Leathersellers Technical College.) R C h i .e .

W. A ppelius, Die Bewertung der Birkenrinden nach Prof. J. von Schroeders 
Spindelmethode. Vf. gibt eine Tabelle, aus der die den verschiedenen Briihen- 
starken (D.15 1,0019—1,0076, entsprechend Grade Beaume 0,28—1,10) entsprechendeu 
wahrscheinlichen Gehalte an E itrak t und an gerbenden Stoffen entnommen werden 
konnen (vgl. die Tabelle fur Weidenrinden, A p p e l i u s  u. M e r k e l ,  Dtsch. Gerber- 
zeitung 1 9 0 8 .  Nr. 296; Collegium 1 9 0 9 .  22; C. 1 9 0 9 .  I. 693.) Den hochaten Gerb- 
stoffgehalt zeigt die innere, borkenfreie Rinde nicht zu alter Stamme; die Borke
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beBitzt nur yerbiiltnismaBig wenig Gerbstoff. An Durchscbnittszahlen wurden ge- 
funden fur:

Gerbende Stoffe Gerbstoff L O w e n t h a l

% °/o
Scblechteste R i n d e n .....................4,0 4,4
Mittel fiir Birkenrinden . . . .  10,0 9,0
Gute R in d e n ....................................12,0 11,4
Beste R inden.................................... 16,0 12,7

Beim Filteryerf. wurden im Mittel 1,4% Gerbstoff mebr gefunden. Der 
Zuckergehalt betrug bei den untersuehten Rinden im Mittel 3,7%. Auf 100 Tle. 
Gerbstoff kamen im Mittel 93—94 Tle. Nichtgerbstoffe und etwa 35 Tle. zucker- 
artige Stoffe. Ober die chemischen Stoffe der Birke vgl. G ra s se r , Collegium 1911. 
393; C. 1 912 . I. 269. („Ledertecbn. Rundschau11, Techn. Teil yon „Die Leder 
industrie“, Deutsche Gerberzeitung 19 1 4 . Nr. 15. 16/4.; Collegium 1 9 1 4 . 399—402. 
6/6. Freiberg i. S. Lab. d. Deutschen Gerberschule.) ROhle.

A. B ehal, Beobachtungen bei der Analyse der atherischen Óle. Bei der Best. 
der Ester in einem iith. Ol erhalt man nieht selten unter anseheinend gleichen Ver- 
suchsbedingungen Resultate, die yoneinander um 1, 2 und selbst 3% diflerieren. 
Dieselbe Beobachtung macht man, wenn man nach dem gleichen Verf. durch Ver- 
seifung die Zus. eines Ameisen- oder Essigsaureesters eines Alkohols feststellen 
will. Vf. hat die Ursacbe dieser Differenzen in folgender Rk. gefunden. Die 
Ester werden durch die Kalilauge in Ggw. eines Alkohols zers. unter B. einer ge- 
wissen Menge des Esters des Alkohols vom niedrigsten Mol.-Gew. und Abspaltung 
des Alkohols vom groBten Mol.-Gew. So erhalt man z. B. beim Erhitzen von 
Cocain oder der Benzoate des Phenols, p-Chlorphenols, m-Kresols, Kreosols, 
Eugenols etc. mit alkoh. %-n. Kalilauge eine gewisse Menge Athylbenzoat. Die
B. yon Athyl-, bezw. Metbylbenzoat beim Erhitzen von Benzylbenzoat, bezw. 
Benzylsalicylat mit alkoh., bezw. methylalkob. Kalilauge kann ais Vorlesungsvers. 
dienen. In analoger Weise bilden sich bei der Best. der Ester in den ath. ulen 
gewisse Mengen yon Athylformiat und -acetat, die bei der bisher ublichen Arbeits- 
weise infolge ihrer Leichtfluchtigkeit nieht kondensiert werden, daher aus dem 
RuckfluBkiihler entweichen und yerloren gehen. — Es empfiehlt sich daher, die 
Verseifung im Rohr im Wasserbade yorzunehmen. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 
15. 565—68. 20/6.) D O s t e r b e h n .

Edm und W eis, Physiologische Wertbestimmung von Strophanłhus. Yf. be- 
richtet iiber die Ergebnisse der yon ihm au einigen Strophanthinen, Strophantus- 
samen u. einer groBen Reihe yon galenischen Strophanthuspraparaten des Handels 
ausgefiihrten Wertbestst., welche nach der sogen. physiologischen Einstundenmethode 
am Froschherz yorgenommen wurden. Es ergab sich, daB schon die im Handel 
befindlichen Sorten yon Strophanthussamen bedeutende Schwankungen in ihrem 
Wirkungswert zeigen, u. daB dies noch yiel mehr bei den Tinkturen des Handels 
der Fali ist. Auch die Spezialitaten stimmen haufig nieht mit der angegebenen 
Dosierung iiberein. Es sollten daher nur physiologiscb gepriifte und entsprechend 
deklarierte Praparate in den Handel gebracht werden. (Pharm. Post 4 7 . 339—42. 
23/5.; 351—54. 27/5.; 359 — 65. 30/5. Wien. Chem.-pharm. Unters.-Anstalt d. K. K. 
Minist. d. Innem.) DOSTERBEHN.

F. W. H inrichsen  und S. Taczak, Verfahren und Ergebnisse der Prufung von 
Brennstoffen. I I .  (I. vgl. Mitt. K. Materialpriifgs.-Amt GroB-Lichterfelde W est 30.

30*
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443; C. 1 9 1 3 . I. 1730.) Iu Erganzung der friiheren Ausfiihrungen (1. c.) wird zu- 
nachst die Probenahme, die Pragę der Ileizwertgarantien u. die Beat. der Feuchtig- 
keit in Kohlen erortert; nach uber letztere angeatellten Unterss. verdient das 
X y  lo ly e r fa h re n  (ygl. M a r c u s s o n , Mitt. K. Materialpriłfga.-Amt GroB-Licbter- 
felde W est 2 3 . 58, entsprechend 2 2 . 48; C. 1 9 0 4 .  IL 962) den Vorzug vor anderen 
Yerff. Weiterhin werden die Fehlergrenzen der calorimetrischen Best. dea Heizwertea 
und die Umrechnung der Untersuchungsergebniaae auf beliebigen Waaaergehalt 
erortert. Die Zuaammenatellung der Priifungsergebniaae in Tabellen u. Schaubildern 
erstreckt sich auf Braunkohlen (143 Proben), Braunkohlenbriketts (55), Steinkohlen 
(193), Steinkohlenbriketts (5), Anthraeit (1), Koka (23), fl. Brennatofie (38) und Ver- 
schiedenes (10). Die weiteren Erorterungen betreffen Lieferungsbetrage. (Mitt. K. 
Materialpriifga.-Amt GroB-Lichterfelde W est 3 2 . 273—336. Abt. 5. [Allgem. Chem.].)

RttHLE.

Teclmische Chemie.

E d w ard  A rdern  und W illia m  T. Lockett, Ver suche uber die Oxydation von 
Sielwasscr ohne Tencendung von Filtern. Nach Erorterung von anderen Seiten be- 
reita ausgefiihrter, hierauf beziiglicher Veraa. beaprechen Vff. ihre Unteraa., zu 
denen aie veranlaBt wurden durch die Beobachtung, daB die achlammigen Riick- 
atande, die bei yolliger Osydation von Sielwaaaer entstehen u. yon Vff. ais „akti- 
yierter Schlamm“ bezeichnet werden, beim Zusammenbringen mit frischem Siel- 
wasaer desaen Oxydation durch Liiftung ganz bedeutend beachleunigen. Zugleich 
zeigte sich, daB, wenn die Nitrifikation ohne Storung vor aich gehen soli, ea er- 
forderlich ist, die Rk. des Sielwaasera achwach alkal. zu halten, zur Bindung der 
wahrend der Nitrifikation entatehenden H N 03; femer ergab aich, daB der aktivierte 
Schlamm mit dem Sielwaaaer wahrend der Beliiftung in inniger Beruhrung ge- 
halten werden muB, und daB daa Yerhiiltnis der Menge des aktiyierten Schlammes 
zu der Menge des damit behandelten Sielwassers yon W ichtigkeit ist, im beaonderen 
binsichtlich dea Gradea der Nitrifikation. Die zahlreichen, yon den VfF. ausgefuhrten 
Verss. (ygl. Original) bestatigten zunachst die bereits angefiihrten Beobachtungen 
stets und zeigten weiterhin den EinfluB der Temp. und den Grad der erzielten 
Reinigung. Dieser nimmt bei Tempp. unter 10° erheblich ab; bei Tempp. bia zu 
20 und 24° ist dagegen kein wesentlicher Unterachied im Grade der erzielten 
Reinigung festzustellen, wenn auch der Grad der Nitrifikation achneller ansteigt 
ais die Temp. Bei bóheren Tempp. wird in der ersten Zeit der Liiftung die Nitri
fikation etwas gehemmt, nimmt dann aber wieder zu. Unter den yon den Vff. an- 
gebenen Bedingungen kann ein Sielwaaaer mittlerer Starkę (Mancheater) in 6 bis 
9 Stdn. in ein gut osydiertea Abwaaaer iibergeftihrt werden. Die Dauer der 
Liiftung hangt naturlich yon der Starkę der Sielwasser u. dem erforderlichen Rein- 
beitagrade ab. Der aktiyierte Schlamm unteracheidet aich weaentlich nach Art u. 
Zus. von gewohnlicbem Sielwaaaerschlamm; er iat yollig ungefahrlich, kann leicht 
entwaasert werden und besitzt einen hohen N-Gehalt. (Journ. Soc. Chem. Ind. 33. 
523—39. 30/5. [3/4.*].) R C h l e .

B. B erge, Blei- und zinnfreie Schmelzglasuren. (Vgl. Sprechsaal 47. 99. 113;
C. 1914. I. 1310.) Ea wird uber Veras. der Triibung von bleifreten Frittenglasuren 
mittels Antimontriosyd u. iiber die Vergiftungsgefahr durch das letztere berichtet. 
Der Yerwendbarkeit der Antimonverbb. ais Ersatz fiir Zinnoiyd diirften danach 
kaum nennenswerte Schwierigkeiten im Wege stehen. (Sprechsaal 47. 339—41. 
14/5. 376. 28/5. Lab. u. W erkstatten der keram. Fachschule Bunzlau.) BLOCH.
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R. Y ondraćek, Die Deckkraft der Emailłruburigmittel. Die neuerdings nach- 
gewiesene erhohte Deckkraft der alkali- und wasserhaltigen Trubungsmittel (Zinn- 
osyd, Zirkonoxyd, Titanoxyd) findet durch die bekannten kolloidalen Eigenschaften 
der betreffenden Stoffe eine ungezwungeno Aufklarung. (Sprechsaal 4 7 . 341—42.14/5.)

B l o c h .

E. H eyn, 0. B auer und E. W etzel, Untersuchungen uber die Warmeleitfdhig- 
ktil feuerfester Baustoffe. Es wird ein neues, nicht calorimetriaches Verf. zur Best. 
der Warmefahigkeit feuerfester Baustoffe angegeben und in seinen Einzelbeiten 
beschrieben. Nennt man die Warmeleitfiihigkeit eines Stoffes k, c seine spezifische

Wiirme und s sein Raumgewicht, so ist die Zahl a* =  ~~ ~ der sogenannte Tem-

peraturleitfahigkeitskoeffizient, der im allgemeinen ebenso wie k abhangig ist von 
der Temp. Diese Formel benutzt das Verfahren. — In einer Zahlentafel sind die 
Wdrmeleitfahigkeiten einiger Steinsorten (Schamottesteine, Dinasstein, Magnesiłstein 
uud Eohlenstoffstein) mitgeteilt. Ferner ist ein einfachcs Yerf. angegeben, mit 
deasen Hilfe man im Mauerwerk von in Betrieb stebenden Ofen sowohl die Warme- 
iibergangszahl von den Feuergasen zum Stein ais auch die vom Stein zur iiuBeren 
Luft messen kann. (Mitt. K. Materialpriifgs.-Amt GroB-Lichterfelde W est 3 2 . 89 
bis 198. [12/2.]; Stahl u. Eisen 3 4 . 832—34. 14/5.) B l o c h .

L. Descamps, Uber die Entwicklung der Anwendung von Hydrosulfiten in der 
Zuekerindustrie. Bericht iiber den gegenwartigen Stand der Anwendung von Hydro
sulfiten in der Zuckerraffinerie und der Rubenzuckerfabrikation in den einzelnen 
Laudern, sowie kurze Angaben iiber die Analyse der Hydrosulfite. (Buli. de TAssoc. 
des Chim. de Sucr. et Dist. 31. 859—67. Mai.) B l o c h .

Leon P e lle t,  Die Anwendung der Phosphogelose in  Bra&ilien. (Vortrag auf 
dem Kongresse zu Paris am 20. u. 21/3. 1914.) Die Phosphogelose wird in Brasiiien 
in Rohrzuckerfabriken nach dem Vorgange yon G-UERKERO bei der Scheidung mit 
CaO zugesetzt, um einerseits eine schnelle und yollstandige Klarung und leichtes 
Filtrieren zu erreichen und andererseits den Ndd. einen hohen Diingewert zu ver- 
leihen. Die Phosphogelose besteht aus Dicalciumphosphat im Gemisch mit Sili- 
caten besonderer Art (Kieselgur), die die Abscheidung der bei der Scheidung er- 
haltenen Ndd. begiinstigen. Vf. bespricht die Anwendung dieses Mittcls in ver- 
schiedenen Rohrzuckerfabriken Brasiliens und gibt die Zus. des getrockneten Nd. 
nach ihm gewordenen Angaben an zu: organische Stoffe 64,25%, organischer N
1,47%, Gesamtphosphorsaure 11,16% > darunter c itra tlo B lich  8,75%, gesamter CaO 
12,87%.

Da aus der VersammluDg heraus Zweifel an der Richtigkeit des W ertes 11,16% 
fur die Gesamtphosphorsaure geauBert wurden, gibt Vf. in einer Nachschrift an, 
daB die genannte Analyse 2 Jahre alt sei, und daB dainals yielleicht etwas mehr 
Phosphogelose yerwendet worden sei ais heute; indes sei der Gehalt an Gesamt- 
pho^phorsaure in der Tat boch, wie auch die Analyse zweier vom Vf. selbst ent- 
nommener Proben zeigt, die dayon 8,41 und 9,85% enthielten. (Buli. de 1'Assoc. 
des Chim. de Sucr. et Dist. 31. 849—58. Mai.) R O h l e .

J. W eisberg , Die Scheidung der Riibenzuckersafte durch die altbewdhrten Mittel 
und durch „Drogen“. (Vortrag auf dem Kongresse zu Paris am 20. u. 21/3. 1914.) 
Vf. erortert die bisher gebrauchlichen Verff. der Scheidung und Klarung und die 
Bestrebungen, an dereń Stelle das „ R ć d o “ oder Calciumhydrosulfit in Pastenform 
zu setzen, yon dessen Brauchbarkeit sieh Vf. ebensowenig wie von der des
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„ B la n k it" ,  dem Natriumhydrosulfit, etwas verspricht. (Buli. de 1’Aasoc. des Ckim.
de Suer. et Dist. 31. 867—82. Mai.) R O h l e .

Lncien D ureau , Die Fabrikaiion wei/Sen Zuckers in  den Rohrzuckerfabriken. 
(Vortrag auf dem Kongresse zu Paris am 20. u. 21/3. 1914.) Vf. besprieht die 
Darst. weiBen Konaumzuekers in den Rohrzuckerfabriken selbst. Sie geschielit 
entweder durch Scheidung und Saturierung oder durch Sulfitierung der Rohsafte. 
Die Ausfiihrungsart beider Verf. wird eingehend erortert; sie weicbt nach ver- 
schiedenen Richtungen hin, infolge des andersartigeu Rohmaterials, von der in der 
Riibenzuckerfabrikation gebrauchlichen ab. (Buli. de l’Assoc. des Chim. de Sucr. 
et Dist. 31. 891—903. Mai.) RtlHŁE.

V. M iro ir, Ergebnisse der Anwtndung des Garverfahrens „Molhant“ bei der 
Destillation der Zuckerrohrmelassen. Das Verf. besteht in einer besonderen Art 
der Garfiihrung, die sich nach den damit erzielten Betriebsergebnissen, uber die 
berichtet wird, vorteilhaft yon dem bisherigen Garyerf. unterscheidet. (Buli. de 
1’Assoc. des Chim. de Sucr. et Dist. 31. 936—40. Mai.) RUh l e .

O skar W ohryzek, Die chemischen Wertfaktoren der Ruben. (Vortrag im Klub 
mahrischer Zuckerfabriksdirigenten in Briinn am 17/3 . 1914.) Zusammenfassende 
Besprechung aller die Bewertung der Zuckerriiben in bezug auf ihren Gehalt an 
Zucker und die Ausbeute daran bei der Verarbeitung in der Pabrik betreSenden 
Fragen. (Osterr.-ung. Ztschr. f. Zucker-Ind. und Landw. 43. 4 0 5 — 17.) R O h l e .

A. V asseux, Uber ein vorteilhaftes Verfahren der Behandlung der Rohstoffe w  
der Getreidebrennerei, Gewinnung des Óles. (Vortrag auf dem Kongresse zu Paris 
am 20. u. 21/3. 1914.) Vf. empfiehlt zur Gewinnung des wertyollen Oles, insbe- 
Bondere bei Verarbeitung von M ais, den Keim vom eigentlichen Mehlkorper des 
Komes zu trennen. In dem keimhaltigen Anteile kann das Ol durch Deitrinieren 
oder Verzuckern der Starkę durch Enzymwrkg. u. anBchliefiende Vergarung durch  

Hefe leicht in guter Qualitat erhalten werden. Weiterhin wird die Wirtsohaft- 
lichkeit einer aolchen Anlage erortert. (Buli. de l’Assoc. des Chim. de Sucr. et 
Dist. 31. 882—86. Mai.) RtiHLE.

E rich  Stock, Das Wóllfett, seine Gewinnung, Eigenschaften und technische 
Yerwertung. Zusammenfassende Besprechung uber diesen Gegenstand. (Farben- 
zeitung 19. 1910—12. 30/5.) B l o c h .

W. N orm ann und P. Schick, Wirkt Osmiumdiozyd ais Fetthdrtungskatalysator? 
(Vgl. L e h m a n n , Arch. der Pharm. 251. 152; C. 1913. I. 1267.) Nach L e h m a n n a  

Vorschrift ausgefiihrte Hydrierungsyerss. ergaben, daB bei der Fetthartung mit 
Osmiumtełroxyd nicht das Osmiumdioiyd, Bondem das Osmiummetall ais Kata- 
lysator wirkt. Die B. von Metali wurde durch die elektrische Leitfahigkeit be- 
wiesen. (Arch. der Pharm. 252. 208—10. 27/6.) S c h On f e l d .

Leo V ignon , Uber die Losungsmittel der Steinkołde. (Buli. Soc. Chim. de 
France [4] 15. 540—44. 20/6. — C. 1914. II. 178.) D O s t e r b e b n .

Leo Y ignon, Synłhdische Darstellung eines Słeinkohlengases. (Vgl. S. 178 und 
yorsteh. Referat.) Die Ergebnisse seiner friiheren tbeoretischen Unterss. iłber die 
Einw. yon CaO auf CO in Ggw. von W., von Wasserdampf auf Kohle in Ggw. 
von CaO, uber die Zus. des Wassergases und die katalytische B. yon Methan mit
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Hilfe von Ni, Fe, Cu, Si02, A1,03 und MgO haben dem Vf. die Darst. kiinstlicher 
Steinkohlengase in folgender Weise ermoglicht: 1. Wassergas liefert in Beriihrung 
mit CaO in Ggw. einer geeigneten Menge W. bei 400° ein Gas, welehes 85—90%
H, 5—10% CH4 und 0—5% CO enthśilt und einen Heizwert von etwa 3000 Cal. 
pro cbm besitzt. — 2. Wasserdampf reagiert auf ein Gemisch von Koks und CaO 
bei 600—1000° im Sinne der Rk.: 4C -f- 6H 20  =  3C 02 -f- 4H , -f- CH4. 100 kg 
Koks liefern nach Entfernung der C02 200—230 cbm Gas, welehes 80—85% H, 
15—20% C1I4 und 0—5% CO enthiilt und einen Heizwert von 3500—4000 Cal. 
besitzt. — 3. Die Dest. eines Gemisches von Steinkohle und CaO bei 900—950° 
liefert zunachst 25 cbm eines an kondensierten KW-stoffen u. NHS reichen GaBes 
pro 100 kg Kohle. Eine darauf folgende Einw. von Wasserdampf (ohne UberschuB) 
auf diesen Koks bei der gleichen Temp. liefert dann pro 100 kg Kohle ca. 200 cbm 
Gas, einschlieBlich des zuerst erhaltenen Gases. Dieses Gas enthiilt nach Ent
fernung der CO, 70—78% H, 15—20% CH4 und 5—10% CO; der Gehalt an CO 
kann durch geeignete Leitung der Rk. reduziert u. event. bis auf 0 herabgedruckt 
werden. Der Heizwert des Gases entspricht 4000—4500 Cal. — Die von diesen 
Gasen mitgefiihrte u. isolierbare NHS-Menge iibersteigt die nach den iilteren Verff. 
gewonnene um mindestens daa Vierfache und entspricht 36 kg Ammoniumsulfat 
pro Tonne Kohle, nahert sich also sehr der Theorie. (C. r. d. l’Acad. des sciences 
158. 1809—11. [15/6.].) D O s t e r b e h n .

F. L ep rin ce-R in g u e t, Uber die Entflammungsgrenzen der schlagenden Witter. 
(Vgl. C. r. d. l’Acad. des sciences 15 8 . 573; C. 1 9 1 4 . I. 1382.) Die absol. Grenze 
der Entflammbarkeit der schlagenden W etter (Methan) in der Luft liiBt sich bei 
geringen Schwankungen der Temp. t und des ProzentgehalteB cp an Wasserdampf 
wie folgt ausdrucken: n  =  »i0 — a t -f- bcp, wo a —  0,0042 und b =  ca. 0,05 iat, 
wenn ro zwischen 1 und 11% und t zwischen 0 und 49° Bchwankt. Die relatiye

100
Grenze wurde die folgende sein: n' =  n (l ser) -----—,wo« die zum Schutteln

dea Gases dienende Waasermenge und a  der Losungskoeffizient des schlagenden 
Wetters in W. ist. Letzterer betragt bei der Sattigung: <y =• 0,05—0,00083 t. 
Die relative Entflammbarkeitsgrenze de3 geaattigten schlagenden W etters gebt 
durch ein Minimum, welehes bei 0° liegt, wenn keine Auflosung des Gases in der 
Rohre erfolgt ist, dagegen bei 11° liegt, wenn sich das Gas in Ggw. des gleichen 
Volumena W. biB zur Sattigung gel. hat. Der Fehler iibersteigt im ersteren Falle 
zwischen 0 u. 20° nicht 0,09 und reduziert sich im letzteren Falle auf 0,02. Die 
Eiistenz dieses Minimums erklart die Genauigkeit der Bestat. nach der Methode 
der Entflammbarkeitsgrenzen.

Vergleichende Bestat. im Eudiometer und in der LEBKETONachen Rohre er- 
gaben, daB dieaes Minimum bei n', je  nach dem Grade der Sattigung =  9,10 bis 
6,20, im Mittel 6,15, und daB «0 == 5,91 ist. — Der Druck ist ohne EinfluB auf 
die Entflammbarkeitsgrenze. Der D urchm esser der Rohre beeinfluBt die Entflamm
barkeitsgrenze in der Weise, daB bei einem D urchm esaer vo n  4 mm keine Ent- 
flammung moglich ist, b e i solchen von 5,15, 8,15, 27 u. co mm n0 6,95, 6,17, 5,75 
und 5,65 betragt. Die Grenze der Entflammbarkeit von unten nach oben ist ge- 
ringer ais diejenige von oben nach  unten. (C. r. d. l’Acad. des scien ces 1 5 8 . 1793 
bis 1796. [15/6.*].) D O s t e r b e h n .

B. K ohnste in , Moderne Anschauungen in  der Ledertechnik. (Yortrag in der 
Osterreichischen Gesellschaft zur Forderung chemischer Industrie zu Prag, arn 
14/3. 1914.) Zusammenfassende Besprechung der Entw. der Herst. dea Leders bis 
zu den gegenwartig geiibten Yerf. einschlieBlich u. der derzeitigen Anschauungen



iiber das Wesen der Gerbung. (Allgemeine Gerberzeitung. Wien. 1914. Nr. 12. 
13  u. 1 4 ; Collegium 1914. 385— 99. 6 /6 .) R O h l e .

Patente.

KI. 8i. N r. 276619 vom 24/6. 1913. [11/7. 1914].
(Zus.-Pat. zu Nr. 273652; C. 1914. I. 1904.)

A nhydat-L eder-W erke, A kt-G es., Hersfeld, Heasen-Nassau, Verfa.hren sum 
Impragnieren von Faserstoffen aller Art. Das Verf. wird derart ausgefiihrt, daB 
man eine Lsg. eines geeigneten Fullstofies in das zu impragnierende Gewebe ein- 
bringt, wobei das Losungsmittel zugleieh auf die dann einwirkende geschmolzene 
M. losend wirkt.

KI. 8m. N r. 276423 vom 9/2. 1913. [8/7. 1914].
E rn s t S tern, Hannover, Verfahren zum Beschweren von Seide mit Zirkonverbin- 

dungen. Es wird Zirkonsulfattetrahydrat, Zt(S04)j-4H20 ,  allein oder in Gemiseh 
mit anderen zur Beschwerung geeigneten Salzen verwendet.

KI. 12 a. N r. 276343 vom 1/10. 1913. [7/7. 1914].
A k tieb o lag e t Kolm, Stockholm, Verfahren zur Herstellung eines Absorptions- 

und Entfarbungsstoffes durch TrockendestiUation in Verbindung mit vorhergehender 
oder nachfolgender Auslaugung. Es wird ais Rohmaterial Kolm, d. h. die in ge- 
wissen Alaunschiefern (z. B. Sehwedens) auftretenden kohleartigen Konkretionen 
yerwendet.

K I. 121. N r. 276025 vom 2/7. 1913. [7/7. 1914].
P ed er E arnp , Drontheim, Norwegen, Verfahren zur Darstellung ton Titan- 

sauerstoffverbindungen aus Materialien, welche Titan u. Eisen enthalten, durch Be- 
handlung mit Schwefelsaure unter nachtraglicher Auslaugung, dadurch gekenn- 
zeiehnet, daB die bei der Schwefelsaurebehandlung erhaltene Sulfatmasse vor der 
Auslaugung einer Erhitzung, gegebenenfalls unter Zufuhr von Rostgasen zwecks 
Darst. von Sehwefelsiiure, auf eine solche Temp., zweckmaBig ungefahr 600°, unter- 
worfen wird, daB Titanoiyde erhalten werden, wahrend daa Eisensulfat bestehen 
bleibt, so daB bei der Auslaugung ein hauptaaehlich aus Titansaure bestehender 
Riickstand erhalten wird. Die Rohtitanaaure wird entweder ais solche oder, nach- 
dem sie mit Schwefelsaure oder einem Bisulfat gemiacht u. bis zur Erhartung er- 
hitzt worden ist, mit Chlornatrium oder einem anderen Chlorid yersetzt u. sodann 
mit oder ohne Zutritt von Luft oder Rostgasen yorzugsweiae auf eine Temp. 
bis 700“ erbitzt. Das Prod. wird mit W. ausgelaugt, u. man erhalt ais Ruckatand 
ein weiBes Titanoiyd, welchea ais Malerfarbe yerwendet werden kann.

KI. 12 i. N r. 276131 vom 22/10. 1912. [7/7. 1914.]
L udw ig  B erg fe ld , Dariach i. B., Verfahren zur Abscheidung des Luftsauer- 

stoffs. Die Erfindung gebt von derTatsache aus, daB Salpeteraaure oberhalb ihres 
Kp. zerfallt, u. zwar yollatandig bei Ggw. von Schwefelaiiure, die dabei eineraeits 
daa entatehende W. bindet, andererseita unter Entw. von Sauerstoff Nitrosyl- 
acbwefelaaure bildet: HNOa +  HjSO, =  HNSO, +  HsO +  O. Die Rk. findet 
noch atatt, sobald die yerbleibende Schwefelsaure fast 40% W. aufgenommen hat, 
unterhalb des Kp. (145°) einer solchen S. Mit konz. S. kann man die Reaktions- 
temp. bedeutend steigern. Die Nitroaylschwefelaaure bildet mit W. Schwefelsaure 
und Stickatofitrioiyd, letzteres gibt mit Luft und W. energiach Salpeteraaure nach
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der Rk.: NaOa -j- O, +  H20  =  2H N 03. Diese Methode der Sauerstoffgewinnung 
wird zu einer technisch brauchbaren geataltet dureh die konaequente Durchfiihrung 
des Prinzipe3 dea Warmeaustausches und die strenge Kontinuitat dea Kreislaufes 
im Prozesse.

KI. 121. N r. 276132 vom 31/7. 1913. [8/7. 1914].
(Zus.-Pat. zu Nr. 208062; C. 1914. I. 306.)

A nton M esserschm itt, Stolberg, Rhld., Vorrichtutig zur Herstellung ton Wasser- 
stoff durch abwechselnde Oxydation und Eeduktion von Eisen. Daa eine Ende dea 
Reaktionsschaehtes iniindet in eine Heizkammer fiir direkte Beheizung und das 
andere Ende desaelben in einen den Reaktionsschacht gaadicht umschlieBenden 
Heizraum.

KI. 12i. N r. 276540 vom 17/4. 1913. [14/7. 1914].
H enkel & Co. und W a lte r  W eber, Dusseldorf, Vorrichtung zur kontinuier- 

lichen Darstellung von Wasserstoffsuperoxyd durch Elektrolyse unter hoherem Druck, 
gekennzeichnet durch einen in einem langgeatreckten, rohrenfSrmigen Hochdruck- 
gefaBe angebrachten Zylinder aus keramischer M. zur Aufnahme der Anodę und 
ein Tondiaphragma zur Aufnahme eiues poroaen Porzellanrohres, das die Kathode 
tragt, wobei das Tondiaphragma ein Stromen des Elektrolyten aus dem Anoden- 
in den Kathodenraum geatattet.

KI. 12 i. N r. 276605 vom 30/5. 1911. [11/7. 1914].
W ład im ir  P lin a tu s , Paris, Yerfahren zur Entschwefelung von Losungen 

schwefelhaltiger Stoffe unter Vermeidung der Abscheidung ton freiem Schwefel. Es 
geschieht die Entschwefelnug in der Weiae, daB man zu den Lsgg. der voin 
Schwefel zu befreienden Substanzen, die geloaten oder gebundenen Schwefel ent- 
halten, einen Zusatz von Phenolen oder dergl. gibt, wodurch SchwefelwaaaerstotF 
entwickelt wird. Die Rk. wird durch Erwarmen unterstutzt, geht jedoch bereits 
in der Kalte vor sicb.

KI. 12 k. N r. 276490 vom 5/3. 1913. [13/7. 1914].
(Zus.-Pat. zu Nr. 273315; C. 1914. I. 1715.)

Badiscbe A nilin - & S oda-Pabrik , Ludwigahafen a. Rh., Verfahren zur Her- 
steliutig von Ammoniumsulfat aus Ammoniumsulfit. Es wurde gefunden, daB be- 
sonders rasch eine vollstandige Oxydation des Sulfits erreicht wird, wenn man die 
Einw. von Sauerstoff, bezw. Luft unter Druck, z. B. von einigen Atmospharen oder 
mehr, stattfinden liiBt. Auf diese Weise wird selbst mit gewohnlicher Luft leicht 
und rasch eine vollstandige Osydation erzielt.

KI. 12i. N r. 276344 vom 20/9. 1913. [9/7. 1914],
Lucas W illem  D am m an, Zwolle, Niederlande, Yerfahren und Vorrichtung 

sur ZJmwandlung von Steinsalz in Konsumsalz. Daa Steinsalz wird nach dem Fein- 
mahleu in eine Beutelmuhle gefiihrt, mit W. befeucbtet, gemischt und gebeutelt. 
Das so behandelte Salz backt beim Aufbewahren nicht zusammen.

KI. 12o. Nr. 276667 vom 11/11. 1913. [13/7. 1914],
(Die Prioritat der osterreichischen Anmeldung v. 13/11. 1912 ist beansprucht.)

K inz lberger & Co., Prag, Verfahren zur Darstellung von Cumarin. Es 
wird Chlorhydrozimtsaure mittela Atzalkalien bei einer 200° iiberateigenden Temp. 
unter Druck in Melilotsaure umgewandelt und das aus Melilotsaure durch Erhitzen 
erhaltliche Hydrocumarin durch Behandeln mit dehydrierenden Mitteln bei einer 
dem Kp. des Hydrocumarina naheliegenden Temp. in Cumarin iibergefuhrt. Die
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tjberfuhrung des Hydrocumarins in Cumarin wird zweckmaBig durch Einw. yon 
Chlor oder Schwefel bewirkt.

KI. 121>. N r. 276541 yom 23/7. 1913. [11/7. 1914],
Otto GerngroB, Berlin-Grunewald, Verfahren zur Darstellung non 5-(4-)Mcthyl- 

4-(5-)arylaminomethylimidazolen. Ea werden die aus 5-(4-)Methylimidazyl-4-(5-)glyoxyl- 
siiure u. primaren aromat. Aminen der Benzolreihe durch Erhitzen erhaltlichen„SCHlFF- 
schen Basen“ der allgemeinen Pormel (I.) mit alkal. Reduktionsmitteln behandelt. 
Das Anil des 5-(4-)Methylimidazyl-4-(5-)aldehyds gibt mit Natrium u. Isoamylalkohol 
unter Durchleiten yon Waaserstoff 5-(4-)Metkyl-4-(5-)phenylaminomethylimidazol (II.)

NH-C -C H,  „ „ N H - C - C H ,
' N— Ć -C H : N-Aryl  ' N— Ó.CHt .NH.C,H,

mikroskopische, 4- und 6-seitige Platten oder Nadeln, F. 175—176°; in W. w)., in 
koehendem A. wl., in Bzl. swl., in Lg. unl. Das Diehlorhydrat krystallisiert aus 
A. oder A.; es schm. bei 198” und ist in W. 11. — Die Prodd. sollen ais innerliche 
Desinfektionsmittel Verwendung finden.

KI. 12 o. Nr. 276489 vom 8/5. 1913. [10/7. 1914.] 
A ktien-G esellschaft fu r A n ilin fab rik a tio n , Berlin-Treptow, Verfahrcn zur 

Gewinnung von Betainchlorhydrat aus Melasse, Melasseschlempe oder anderen Ab- 
laufen der Riibenzuckerfabrikation, dadurch gekennzeichnet, daB man den betreffen- 
den Ausgangsstofi im Vakuum moglichst von W. befreit, mit konz. Salzsaure bei 
einer 60° nicht wesentlich iibersteigenden Temp. ansauert und durch Abkiiblen das 
Betainchlorhydrat zum Auskrystallisieren bringt.

KI. 151. N r. 276477 vom 11/4. 1913. [10/7. 1914].
P a u l C harles, Frankfurt a. M., Gelatinefarben fiir gefettete Tiefdruckformen. 

Zum Binden der Farben werden Hautleim oder Mischungen von Haut- u. Knoclien- 
leim oder weiBer Knochenleim yerwendet.

KI. 15i. N r. 276622 yom 8/11. 1913. [11/6. 1914],
(Zus.-Pat. zu Nr. 276477; s. yorst. Ref.)

P au l C harles, Frankfurt a. M., Gelatinefarben fiir gefettete Tiefdruckformen. 
Den Gelatinelósungen werden Alkalien, alkaliscbe Erden oder Ammoniak zugesetzt.

KI. 16. Nr. 276814 vom 15/4. 1913. [14/7. 1914],
Norsk H y d ro -E lek trisk  K v ae ls to fak tiese lsk ab , Kristiania, Verfahren zur 

Darstellung eines nicht staubenden, dicalciumphosphathaltigen DungemUtels. Es wird 
ICalksalpeterlsg., welche suspendiertes Dicalciumphosphat enthalt, zur Trockne ein- 
gedampft.

KI. 21 b. Nr. 276354 vom 14/2. 1913. [7/7. 1914].
E rw in  A chenbach, Hamburg, Thermoelement. Die eine Elektrode besteht 

aus Borsiliciuni.

KI. 21 f. N r. 276659 vom 25/10. 1911. [11/7. 1914],
P au l Schw arzkopf, Berlin, Verfahren zur Herstellung eines besonders feinen, 

ais Ausgangsmaterial fiir die Fabrikation von Metallfaden fiir elektrische Gliihlampen 
geeigneten Wolframpulvers durch lieduktion von Wolframoxyden, dadurch gekenn
zeichnet, daB man bei der Durchfiihrung der Reduktion das reduzierende Gas mit 
einer sehr groBen Gesehwindigkeit (etwa 28000 m pro Stunde) uber die Reduktions- 
masse stromen laBt, um auf diese Weise den Sauerstofipartialdruck in der redu- 
zierenden Atmosphare moglichst niedrig zu halten.
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KI. 22». Nr. 276546 vom 20/11. 1912. [11/7. 1914],
K alle  & Co., Akt.-Ges., Biebrich a. Rh., Verfahren zur Darstellung von substan- 

łiven Azofarbstoffen, die unter Verbesserung ihrer Fchtheitseigenschaften mit Form
aldehyd nachbeliandelt werden konnen, dadurch gekennzeichnet, daB man die gemaB 
Pat. 208968 (C. 1909. 1. 1623) nebst Zusiitzen erhaltlichen Farbstoffe diazotiert u. 
mit einem oder mehreren Molekiilen ReBorein oder m-Aminophenol, dereń Homo- 
logen oder Derivaten kombiniert. Die PatentB ch rift enthalt Beispiele fiir die An- 
wendung der Farbstofie aus diazotiertem p-Nitrobenzol-m-phenyUndiamin -f- m-Nitro- 
bmzoyl-2-amino-5-oxynaphthalin-7-sulfosdure, sowie aus p-nitrobenzoyl-p-phcnylen- 
diaminsulfosaurem Natrium  -)- 2-Nitrobenzoylamino-5-oxynaphthalin-7-$ulfosaure.

KI. 22 c. N r. 276357 vom 14/6. 1913. [7/7. 1914],
M iohael K ardoa, Cbarlottenburg, Vcrfahren zur Darstellung eines Kiipen- 

furbstofies der Naphthalinreihe. Es wurde gefunden, daB Naphthalin-l,8-dicarbon- 
COsaureimid, C10H#<[qq^>NH, beim Verschmelzen mit kauatischem Alkali einen

bordeauxroten Kiipenfarbstoft liefert. Denselben Kiipenfarbstofi erhiilt man auch 
dann, wenn man Acenaphthenchinon mit Iły  droxy lamin, bezw. Hydroxylamin ab- 
spaltenden Korpern behandelt und die so erhaltenen Kondensationsprodd. der 
Alkalischmelze unterwirft.

KI. 22 o. N r. 276358 vom 26/6. 1913. [8/7. 1914].
M ichael K ardos, Charlottenburg, Verfahren zur Darstellung von Kiipenfarb- 

stoffen der Naphthalinreihe. Die gemaB Pat. 276357 (s. vorsteh. Ref.) erhaltliehe 
Verb. laBt sich bei der Behandlung mit rauchender Salpetersaure in Nitroverbb. 
iiberfiihren, welche ia Natronlauge oder in Soda 11. sind. Mit alkal. Reduktions- 
mitteln erhiilt man prachtvoll blaue, blauyiolette bis braune Kiipen, je  nach der 
Zahl der eingefuhrten Nitrogruppen; aus ihnen fiirbt sich Baumwolle mit blauen, 
blauyioletten bis grauvioletten Tonen an.

KI. 22 h. N r. 276430 vom 28/2. 1913. [9/7. 1914].
(Zus.-Pat. zu Nr. 272465; C. 1914. I. 1474)

E rnst F erd . W aen tig , GroBenhain i. S., Verfahren zur Hcrstellung eines Leinol- 
firnisersatzes. E 3 werden dem Fischól, bezw. Tran zunachst W. u. bei einer Temp. 
von etwa 23° unter Umriihren ein fettspaltendes Ferment und eine geringe Menge 
Mangansulfat zugesetzt, worauf dann nach partieller Spaltung der Fette u. eventuell 
nach Abtrennung ausgeschiedener feBter Fettsauren die Behandlung der Reaktions- 
mischung mit HeiBdampf erfolgt.

KI. 22i. N r. 276661 vom 16/2. 1912. [13/7. 1914].
„Ago“ L ederk itt-Industrie-G esellschaft m. b. H., Triest, Celluloidlosung ais 

Klebemittel. Ea wird Celluloid unter Zusatz von Oxalsiiure oder einer anderen 
fcsten organischen S. in Aceton gelost.

KI. 24 a. Nr. 276431 vom 7/6. 1911. [11/7. 1914].
R einho ld  F re ih . von W a lth e r  nnd  Chem ische Industrie - & H andels-Ge- 

sellschaft m. b. H., Dresden, Ofen zur Verbrennung von Schwefel. Die Verbrennungs- 
l«ft wird von oben auf die gesamte Flachę der Brennzone gleichmaBig verteilt ge- 
fiihrt u. unmittelbar von der gesamten Flachę nach oben wieder derart abgezogen, 
daB eine vollkommene Verbrennung und Oiydatien des Schwefels ohne B. yon 
Fhigschwefel erzielt wird.
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KI. 2 6 a. N r. 276634 vom 25/2. 1913. [11/7. 1914].
C om pagnie franęa ise  du cen tre  e t du m id i pour l ’óc la irage  au gaz, 

Paris, Yerfahren zur Herstellung ton Leuchtgas durch fraktionierte Destillation ton 
Steinkohle. Es werden die bei der Dest. sich zunachst entwickelnden Kohlen- 
wasserstoffgase, getrennt von der zweiten Fraktion, aufgefangen, die man einem 
Katalysator zufiihrt, um das Kohlenosyd und Wasserstoffgas durch Katalyse in 
Gas von hoherem Heizwert (Metban) umzuwandeln, Dieses Gas wird dann mit 
den zuerst gewonnenen KohlenwasserstoffgaBen gemischt, so daB sich hieraus ein 
Oas von hoherem Leucht- und Heizwert ergibt, ais dies unter gewohnlichen Yer- 
hiiltnissen der Fali ist. AuBerdem konnen die bei der ersten Fraktion ubcr- 
destillierten kondensierbaren Dampfe, die besonders unter Kondensation aufgefangen 
werden, iu wertvolles Gas umgewandelt werden, indem man die durch die Konden
sation gewonnene FI. durch eine Gliihkammer leitet und sie gleicbfalls dem bei 
der ersten Fraktion gewonnenen Gase beimischt.

KI. 30 h. N r. 276554 vom 19/8. 1913. [10/7. 1914J.
(Zus.-Pat. zu Nr. 266415; C. 1913. II. 1718.)

W a lth e r  S tranb , Freiburg i. Br., Verfahren zur Herstellung haltbarer Scopol- 
aminlomngen. Es wurde gefunden, daB auch die Zucker, z. B. Dextrose, Fructose, 
Lavulose u. dgl., eine haltbar machende Wrkg. auf Scopolaminlsgg. ausuben.

KI. 3 0 1. N r. 276662 vom 17/11. 1911. [11/7. 1914],
(Zus.-Pat. zu Nr. 272976; C. 1914. I. 1617.)

Schiilke & M ayr, Hamburg, Yerfahren zur Darstellung wasstrloslicher Des- 
infeJitionsmittel, darin bestehend, daB man normale oder saure Salze von Pbenolen 
oder dereń Homologen eventuell unter Zugabe von W. oder eines geeigneten 
organischen Losungsmittels bei gewohnlicher Temp. auf Fette oder Ole eiu- 
wirken laBt.

KI. 32». N r. 276255 vom 2/3. 1912. [7/7. 1914].
W ilhe lm  Boehm, Berlin, Yerfahreti zum Schmelzen von Quarz oder ahnlich 

schwr.r schmelzbaren Ozyden. Es wird das Sehmelzgut mit Hilfe leicht yerdampf- 
barer leitender Stoffe, wie Natronlauge oder Kalilauge, leitfahig gemacht, in einen 
elektrischen Stromkreis ais Wideratand eingeschaltet und so zu einer einheitiichen 
M. zusammengeschmolzen.

KI. 39 b. N r. 276363 vom 25/6. 1913. [7/7. 1914].
W a lte r  Meusel, Berlin, Yerfahren zur Herstellung fester elastischer Massoi. 

Es wird das nach Patent 201966 (C. 1908. II. 1311) oder 258900 (C. 1913.1. 1643) 
erhaltene, kollodial feste Leinolprod. im geeigneten Verhaltnis mit dem Kicinusol- 
prod. des erwahnten Patents 258900 gemischt und mit oder ohne andere Zusiitze 
einem TrockenprozeB unterworfen.

KI. 39 b. N r. 276678 vom 6/8. 1913. [13/7. 1914].
(Die Prioritat der englischen Anmeldung vom 12/8. 1912 ist beansprucht.)
A rth u r H einem ann, London, Yerfahren zur Trennung des vollieertigen Kuut- 

schuks von Jcautschukartigen Nebenprodukten mit niedrigerem Molekulargcicicht bei 
der Synthese des Kautschuks. Es wurde gefunden, daB diese kautschukiihnlichen 
Substanzen mit Leichtigkeit in Athylacetat 1. sind, wahrend der wirkliche Kaut- 
schuk in einem UberschuB von Athylacetat nicht in Lsg. geht.

SchluB der Kedaktion: den 20. Juli 1914.


