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Organisclie Chemie.

G. C usm ano und P . P o cc ian ti, Dibromłetrahydrocarvon und  seine Umicandlung 
in Buccocampher. Vff. besehreiben ein Dibromtetrahydrocarvon der Formel I., 
welchea ebenfalls, wie das friiher beBchriebene analog konstituierte Dibrommenthon 
(vgl. C dsm ano, A tti R. Accad. dei L ineei, Roma [5] 22. II . 569; C. 1914. I. 976) 
durch Einw . von 2,5°/0ig. wss. KOH bei 40—50° in Buccocampher iibergeht. D a 
lian unter diesen Bedingungen die an sekundaren C-Atomen haftenden Halogen- 
atome durob H ydro iy l ersetzt werden, w ahrend die an tertiare  C-Atome gebnndenen 
Halogene entw eder ebenfalls durch H ydro iy l ersetzt oder ais W asserstoffsauren heraus- 
genommen werden, so lieB sich bei dieser Rk. die E sistenz zweier Zwischenyerbb.
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vorausseben. Docb gelang es nur, die Grgw. der dihydroxylierten Verb. (II.) nach- 
zuweisen. Man muB infolge dessen annehmen, dafl der ungesattigte Terpenalkobol, 
falls er in  einer ersten Phase der Rk. iiberhaupt entsteht, sich alsbald in  den iso- 
meren Buccocampher um lagert, wie dies ja  in mehreren Fallen, z. B. fur das Carveol 
(in Dihydrocaryon) nachgewiesen ist. Demnach wiirde die B. des Buccocampher* 
aus den Bromierungsprodd. des Menthons, bezw. Tetrahydrocarvons nach dem oben- 
fitehenden Schema verlaufen.

D er so erhaltene Buccocampher is t, obwohl aus aktivem M ateriał hergestellt, 
merkwurdigerweise optisch-inaktiy. Auffallenderweise ist auch der aus den Bucco- 
blattern (Barosma oder Diosma crestata) gewonnene natiirliche Buccocampher 
inaktiy. Diese merkwiirdige Ausnahme von der Regel, daB alle aus Pflanzen oder 
Tieren gewonnenen Verbb. m it as. C-Atom (mit alleiniger A usnahme des Dipentens) 
optisch-aktiy sind, suchen Yff. zu erklaren durch eine R a c e m is a t io n  d e s  B u c c o -  
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c a m p h e r s  auf G rand einer Ketoenoltautom erie im  Sinne folgenden Schemas; wie 
dies ja  analog auch fur die Racemisierung des Menthons angenommen wird, nur 
daB in diesem Palle die Rk. sehr langsarn yerlauft, wiihrend sie beim Buccocampher 
sehr rasch yonatatten geh t:

E i p e r i m e n t e l l e r  T e i l .  Das benutzte Tetrahydrocanon  wurde naoh den An- 
gaben vón VAVON (Buli. Soc. Chim. de F rance [4] 9. 256; C. 1911. II . 550) durch 
katalytische H ydrierung von Carvon m it H s -j- P latinschw arz dargeatellt; [«]D =  
—24,1°. — F iig t man zu einer Chlf.-Lsg. des Tetrahydrocarvona tropfenweise Brom 
hinzu, so erhalt man Dibromtetrahydrocawoti, C10HlsOBrj (I.), N adeln aua A., F . 81°; 
sil. in sd. A., die bei gewohnlicher Temp. gesattig te  Lsg. in 95°/0ig. A. iat ca. 5°/„ig;
11. in  A., Chlf., Bzl., Lg. und Tetrachlorkohlenstoff, unl. in  W .; [«]D12 =  —147,5° 
(0,4500 g Substanz in 15 ccm 95%ig. A.). AuBerdem entsteht ein 01, welches HBr- 
Dampfe ausstoBt und sich m it der Zeit violett farbt. — Beim Behandeln mit 
P iperid in  (zur Mafiigung der Rk. fugt man vorteilhaft A. ais Verdiinnungsmittel 
zu) w ird ein Br-Atom des Dibrommenthons durch den P iperid inrest substituiert. 
P iperidid, C,5H ,9ONBr =  C,0H 15BrO-NC5H 10, N adeln aus sd. A ., F. 117°, bei 
weiterem Erhitzen scheidet sich aus der geschm. M. bei 130° ein fester Korper ab.
— Die U m w a n d lu n g  d e s  D i b r o m - l ,3 - t e t r a h y d r o c a r v o n s  in  B u c c o 
c a m p h e r  durch Schiitteln m it der Kalilauge erfolgt rascher und vollstandiger ais 
diejenige des Dibrommenthons. D araus l i 8t sich schlieBen, daB das eine Halogen- 
atom an dem C-Atom 3, welches dem Carbonyl benachbart ist, hafte t; die Stellung 
des anderen ergibt sich aus der E iistenz de3 M onobrom-l-tetrahydrocarvons (III.), 
welches von KOlZ und S te in h o b s t  (C. 1911. I . 731) durch Bromieren des Ketons 
m it der aquim olekularen Menge Br erhalten wurde. (Atti R. Accad. dei Lincei, 
Roma [5] 23. I. 347—53. 1/3. Florenz. Chem. Lab. der hoheren Studienanstalt.)

M ario  B e tt i  und P a sq n a le  P o co ian ti, U ber die Oxime des a-Naphthylphenyl- 
ketons. Das a-N aphthylphenylketon laBt ais unsymm. K eton die Esistenz zweier 
stereoisomeren Oxime yoraussehen. In  der L itera tu r findet sich erw ahnt ein gelb- 
liches, oliges Oxim von Sp ie g l e k  (Ber. D tsch. Chem. Ges. 17. 810). Im  Gegen- 
satz dazu erhielt K e g e l  (L ie b ig s  Ann. 247. 181) ein in  Biischeln krystallisierendes 
O iim  vom F. 140—142°; C a il l e  (Buli. Soc. Chim. de F rance [4] 3. 916) durch 
Einw irkung von Hydrosylam in au f das K eton in Ggw. von Chlorzink ein Oiim
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vom P. 73°. D ie Oximbildung ycrliiuft, wahrscheinlich infolge von aterischer 
Hinderung durch die beiden negatiyen (Naphtbyl- u. Phenyl-)Reste, nur scbwierig, 
wie dies aucb schon von den A utoren (CAILLE 1. c.) hervorgehoben wird. Vff. 
haben unter bestim mten Reaktionsbedingungen z w e i is o m e re  Verbb., wahrschein- 
lich die beiden stereoisomeren Oxime, vom P . 127°, bezw. 161° erhalten, von denen 
das niedrigschmelzende in daa andere umgew andelt werden konnte. Daa Gemiach 
beider achm. bei ca. 140—145° und entapricbt vielleicht dem O iim  von K e g e l , 
daa Oxim von C a il l e  vom F. 73° konnte von den Vff. naeh den Bedingungen dea 
Autora nicht erhalten werden, sta tt deaaen resultierte stets unverandertes Keton 
vom P. 73—74°, dagegen entstand unter nu r wenig veranderten Bedingungen das 
Gemiach der beiden stereoisomeren Oiim e.

u-Naphthylphenylketon, C10H7*CO'C6H 6, K rystalle  aus A., P . 75,5°. Bei der 
Einw. von Hydroxylam in w ird m eist ein unscharf schm. Prod. gewonnen, das bei 
weiterer Reinigung je  nach den Bedingungen der Oximierung das O iira vom 
F. 127°, bezw. vom F. 161° liefert. — Oxim vom F . 127°, C17H 19ON, entateht fast 
ausschlieBlich nach folgender M ethode: Man fiigt zu 5 g Keton, gel. in 25 ccm A., 
2 g H ydroiylam inchlorhydrat und 6 ccm 20%ig- NaOH-Lsg., erwiirmt im Auto- 
klaven ca. 8 Stdn. auf 130—140° und versetzt m it W . bis zur beginnenden Trubung. 
Durchscheinende, weiBe Kryatalle, die zu blum enkohlartigen A ggregaten vereinigt 
aind, aus A. — F iig t man zu einer Lag. von 7 g Keton in 50 ccm A. 3 g  Hydr- 
oxylaminchlorhydrat und 2,25 g wasserfreies N a2C 0 3 und erwiirmt 8 oder 9 Stdn. 
unter RiickfluB unter einem D ruck vou 13 cm Hg, so erhalt man ebenfalls ein 
Prod., daa zum groBten Teil aus dem Isomeren vom F. 127° besteht.

Omni vom Jf. 161° wird fast ausachlieBlich auf folgendem W ege erhalten. Man 
lost 7 g  K eton in 30 ccm A., behandelt m it 3 g H ydroiylam inchlorhydrat, erwiirmt 
ca. 8 Stdn. im A utoklaven auf 135—140° und fiigt der Reaktionsflussigkeit W . bis 
zur beginnenden T rubung zu. Transparente, maBaige K rystalle aua A. E in Ge
misch gleicher Teile beider Oxime schm. bei 135—140°, ein solches von 2 Teilen 
der Yerb. vom F. 161° und 1 Teil der Yerb. vom F . 127° bei 140—145°. Vielleicht 
ist letzteres identisch m it dem von K e g e l  erhaltenen Oxim vom F. 140—142°, da 
unter den vom A ntor angegebenen Bedingungen vornehmlich daa Oxim vom F. 161° 
entsteht.

Loat man das Osim vom F. 127° in  A., siiuert m it verd. HC1 an und kocht 
9—10 Stdn. am RiickfluBkubler, so w andelt es sich in  die Verb. vom F. 161° um, 
dagegen w ird das Oxim vom F. 161° durch Kochen in alkoh. Lsg. m it etwas NaOH 
nicbt verandert. D ie Umwandlung des niedrigschm elzenden Oxims in  daa hoch- 
schmelzende geschieht ubrigens zum Teil auch freiwillig bei langerem A uf bewahren, 
dagegen bleibt das hochschmelzende unveriindert. — Bei der B e n z o y l i e r u n g  
b e id e r  Oxime entsteht eine und d ie a e lb e  Benzoyherb., CS4H i,0 ,N , rhombische 
Prismen aus A., F . 118°, welcbe bei der yorsiehtigen Yerseifung m it verd. NaOH 
das Oxim vom F. 161° liefert. E 8 zeigt sich also auch bei der Benzoylierung ein 
Ubergang des Oxims vom F . 127° in daa vom P. 161°.

Bei der R e d u k t io n  b e id e r  Oxime m it Z inkstaub -f- HC1 in alkoh. Lsg. ent- 
stehen id e n t i s c h e  Prodd. a-Naphthylbenzylaminclilorhydrat, C17H 15N>HC1, roset- 
tenartige K rystalle, P . 275—278° unter Zers., identisch mit der Yerb. von B osch  
und L e e f h e l m  (Journ. f. prakt. Ch. [2] 77. 14; C. 1908. I. 628). Die aua beiden 
Oiimen gewonnenen N aphtbylbenzylamine lieferten bei der Benzoylierung nach 
Sc h o t ten -B a u m a n n  dasselbe Benzoylprod. Monobenzoylamino-u-naphthylphenyl- 
melhan, C ^H ^O N  =  C10H 7-(C6H5-)C H -N H -C O 'C SH5, Nadelbiischel aua A., P. 178°. 
Der U bergang beider stereoisomeren Oxime in dasselbe Naphthylbenzylam in be- 
weist also, daB es sich bei den beidćn Verbb. tataachlich um stereoisomere Oxime 
und nich t um Verbb. wie Benzoyl-«-naphthylam in oder Anilid der c-N aphthoe-
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saure handelt. E ine Verteilung der beiden Verbindungen auf die beiden inoglichen 
Form eln konnte noch n ich t vorgenommen werden. (Atti R. Accad. dei Lincei, 
Roma [5J 23. I. 340—46. 1/3. Siena. Chem.-Pharm. u. Toiikolog. Lab. der Univ.)

CZENSNY.

W . S eh len k  und E . M arcus, Uber Metalladditionen an frcie organischc liadikah.
( t/ber Triarylmethyle X I I .  X I. Sc h l e n k , B r a u n s ,  Ber. D tsch. Chem. Ges. 46. 
4061; G. 1914. I. 249.) Die freien organischen Radikale haben m it den Korpern, 
welche mebrfaehe Bindungen en tbalten , den Beaitz eines gewisaen Valenziiber- 
schusses gemeinsam , der hier wie dort den „ungesattigten C harakter1*, d. h. ein 
A dditionsbestreben, bedingt. Es wurde nun gepriift, ob die freien organischen 
Radikale gegeniiber A lkalimetall ebenfalls additionsfShig sein w iirden, wie die 
mebrfachen Bindungen (vgl. Ber. D tsch. D tsch. Chem. Ges. 47. 473; C. 1914. I. 
1183). Es zeigte sich, daB der dreiw ertige Kohlenstoff in  den Triarylm ethylen und 
der zweiwertige Stickstoff in W ie l a n d s  Diarylstickstoffverbb. fast ausnahmslos 
g latte A ddition von A lkalim etall eingebt. Schon friiher w urde gezeigt, daB die 
M etallketyle nn ter geeigneten Bedingungen gegeniiber A lkalimetall noch additions- 
fahig sind , daB also auch hier der dreiwertige Kohlenstoff sich in der genannten 
W eise absattigen kann.

I. M e t a l l a d d i t i o n  d e r  T r i a r y lm e th y l e .  Triphenylmethylnatrium, (C8Ht)j* 
CNa. Metallisches N a lagert T riphenylm ethyl katalytisch leieht z u Benzhydryl- 
tetraphenylm ethan urn (iihnlich wie HC1). Zur D arst. von Triphenylmethylnatrium 
bringt man in ein GefaB, wie es zur D arst. der M etallketyle empfohlen wordeu 
is t, N atrium pulver, vollkommen trockenen A., verdrSngt die L uft durch Stickstoff 
und laBt reines H g zulaufen, trag t 2—3 g rcines Triphenylchlorm ethan ein, schm. 
die Rohre zu, schuttelt u. erhalt eine dunkelorangerote Lsg. von Triphenylmethyl' 
natrium, C19H 15Na. Nach Abdampfen des A. h interbleibt es ais ziegelrote Masse, 
die, einmal abgeschieden, in A. fast unl. ist. Gegen L uftsauerstoff is t es auBer- 
ordentlich empfindlich. Beim vorsiehtigen Schiitteln m it L uft verschwindet die 
D unkelorangerotfarbung der ath. Lsg., an ihre Stelle tr itt G elbfarbung der gebildeten 
Triphenylm ethyllsg. Diese B. von freiem Triphenylm ethyl, 2(CSH 6)3C -N a -f- O, =  
2(C6H6)3C* • • +  N a,O s, entspricht der O iydation der D ikaliumverbb. der Diaryl- 
ketone zu den M etallketylen. Bei w eiterer E in w. von L uft wird die Triphenyl
methyllsg. entfarbt unter B. von Triphenylm ethylsuperosyd. Das Triphenylmethyl- 
natrium  is t, besondera in Lsg., auBerordentlich reaktionsfiihig. In  ath. Lsg. tritt 
auf Zusatz von W ., ath. oder benzolischer HC1 augenblicklich Entfarbung ein 
unter B. von Triphmylmethan. E inleiten trockener, luftfreier CO, fiihrt zur B. 
von 1'riphenylessigsaure, C,0H16O,. Jodm ethyl bildet eine weiBliche Suspension 
von N aJ und Methyltriphenylmethan. Die Einw. von Benzylchlorid laBt as. Tetra- 
phenylathan, die von Bcnzoylchlor ft-B m zpinakolin  entstehen. Triphenylchlormethan 
reagiert m it T riphenylm ethylnatrium  un ter B. von Triphenylm ethyl und NaCl.

Phenylbiphenyl-a-naphthylmethylnatrium, C,„HslNa (I.). Man schuttelt Phenyl- 
biphenylnaphthylchlorm ethan in absol. A. mit trockener K upferbronze u. Natrium- 
pulver unter Stickstoff; indigoahnliehes, m etallglanzendes Pulver, das an der Luft 
verglimmt; die ath. Lsg. zeigt blaustichig yiolette F arbę; w ird von W . oder ath. 
HC1 augenblicklich entfarb t; bei der Entfarbung mit L uft hinterbleibt eine schwache, 
hellblaugrune, luftbestandige Farbung, die offenbar von Spuren eines bei der Oiy- 
dation gebildeten aekundaren Reaktionaprod. herriihrt. — Diphenyl-a-naphthyl- 
m ethylnatrium , C,6H,sNa ==• (CeH6 • CflH,)3CNa- C10H ,; es bildet sich aus dem ent- 
sprechenden Chlormethan zunachat die rotę Lsg. dea freien Radikala, die aber durch 
die N atrium addition bald tiefschw arzyiolett w ird; schwarzes, metallisch glanzendes 
Pulver; w ird an der L uft unter teilweisem Yerglimmen sofort gelbbraun. — B u



485

phenylenphenylmłthylnatrium , C,»HlsNa (II.). Im  Gegensatz zu dem in der gelben 
Lag. disBOziierten H exaphenylathan bildet daa ihm in der Zus. so nahe atehende 
D ibiphenylendiphenyliithan  bei Zimmertemp. farblose Lsgg. Das V erhalten der 
Lsg. gegen N a zeigt aber gleichfalla Diasoziation an; ea bildet sich zunfichst eine 
gelbrote L ag., daun acbeiden aich orangerote Nadeln der obigen Yerb. ab, welche
1 Mol. K ryatallather entbalten; die Verb. yerliert den A. im N-Strom bei etw a 60°, 
wird dunkler und Bchm. bei hóherem Erhitzen zu einer dunkelrubinroten F I.; aie 
entfarbt aicb an der L uft und wird von A. unter Erw arm ung, Entfarbung und B. 
von Biphenylenphenylmethan gel. Bei Dibiphenylendianisylathan yerlauft die Na- 
Addition wie beim D ibiphenylendiphenylathan; ea bildet aich Biphenylen-p-anisyl- 
methylnatrium, N a-C 23H 160  (III.); rote undeutlich kryBtalliniache Subatanz.

C„H6 C,„II7 H 4C6 C ,H 5 ELC. CaH ,-OCH ,
l n - h;ó: > c< n;  iil

-H
Na

II. M e t a l l a d d i t i o n  d ea  P e n t a p h e n y l a t h a n s .  D ie naehfolgend bescbrie- 
benen Rkk. zeigen, daB Pentaphenylathan in aeinen Lagg. auch schon bei Zimmer
temp. langaam Diasoziation erleidet. In A. mit Kalium pulyer in N-Atmoaphare 
geschiittelt, b ildet es eine gelbrote Lsg., aus welcher aieh ein dunkelziegelroter Nd. 
abaetzt. W ird  Lag. und Nd. m it CO, bebandelt, ao lafit sieh ein Gemisch von Di- 
phenyleaaigaiiure, C14H „ 0 „  und Triphenyle8aig8aure nachweiaen, von welchem Ge- 
misch TriphenylesBigsSnre beim Auakochen mit W . ungeloat bleibt. Der Reaktions- 
yerlauf laBt aieb folgendermaBen formulieren:

(C eH ^C -C H tC elU  +  2 K _  [(C8n 5)3C ------- b (C8H 5)SC H .. .  +  2 K 1 =
(CeH5)3CK +  (CeH^HCK.

Das D iphenylm ethylkalium muB nieht ein prim ares Reaktionaprod. des Dipbenyl- 
metbylradikals mit metalliacbem K, aondem kann durch V erdrangung des Triphenyl- 
methylradikals aus dem Tripbenylm etbylkalium  gebildet sein. Das freigewordene 
Triphenylmethyl w ird durcb W iederaufnahm e yon metallischem K zu Triphenyl- 
metbylkalium zurUckyerwandelt.

III. N a t r i u m a d d i t i o n  a n  z w e iw e r t i g e n  S t i e k s to f f .  Die E iistenz  des 
Diphenylaminkaliums, (CsHu^NK, das beim Veraebmelzen von D iphenylam in mit 
Kalium entateht, laBt erw arten, daB gleieh den Triarylm ethylen der D iphenylstick- 
stofF und seine Homologen gegeniiber A lkalimetall additionafiihig 8ein werden. 
Dies is t tataachlich der Pall. Denn ea ergab aich, daB die Tetraarylhydrazine, in 
dereń Lsgg. nach WlELAND das Gleichgewicht:

£ > N - N < A r -  2 ^ > N . .

yorhanden is t, beim Schiitteln m it K alium m etall in  g latter Rk. die entsprechende 
Diarylstickstoflkaliumyerb. liefern. Diese Yersuchsergebniase konnen umgekehrt 
ala eine starkę Sttttze fiir die yon WlELAND behauptete Existenz freier Diarylstick- 
stoffradikale gelten. Aus Tetraphenylhydrazin b ildet sich mit K -Pulyer eine Lag., 
welche, m it CO, behandelt, in das K-Salz der Diphenylcarbaminsaure (mit KOH
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ausgeschieden, perlm utterglanzende Blattehen) iibergeht; die Lag. in W . seheidet 
allm&hlich Diphenylam in aus. Aua Tetra-p-tolylhydrazin  u. N a-Pulver bildet sieh 
Ditolylam innatrium, Na»C14H 14N, gelbliehweiBea, kryatallinischea Pulver; swl. in A., 
Bzl. u. L g.; w ird an der L uft griin u. yerkohlt unter Isonitrilgeruch; mit C 02 biidet 
sich ditolylcarbaminsaures Na, N a-C 16H u 0 2N -f- 2H aO; perlm utterglanzende Sehuppen 
m it NaOH abgeschieden); sil. in W .; die was. Lsg. zera. aieh unter B. vou Di- 
tolylamin.

Die beaehriebenen Alkaliyerbb. der T riarylm ethyle und dea Diarylstickatofls 
entsprechen yollkommen den Verbb., welehe man dureh A ddition von Alkalimetall 
an Athylendoppelbindungen, bezw. N-C-Doppelbindungen erhalt. W iihrend beziig- 
lieh der Stickatoffyerbb. iiber die Konatitution keinerlei Zweifel beatehen kann, ist 
beziiglich der genannten Kohlenstofimetallyerbb. der Gedanke n icht ohne weiteres 
von der H and zu weiaen, daB e3 aieh hier um c h in o id e  Yerbb. handelt, und daB 
z. B. dem Triphenylm ethylnatrium  dio K onatitution IV. zukommt. D ie Alkaliverbb. 
der T riarylm ethyle gleichen in w ichtigen Eigenschaften ao aehr den g e fa r b te n  
Salzen der T riarylm ethyle (Perchloraten, Sulfaten usw.), daB man vor die W ahl ge- 
atellt iat, entw eder fur die einen u n d  die anderen die ehinoide Konatitution anzu- 
nehmen, oder aber dieselbe fur beide abzulehnen, wie eine Gegeniiberstellung dea 
Triphenylm ethylperchlorata und des Triphenylm ethylnatrium a erw eiat, far welche 
die beiden K onstitutionsm oglichkeiten V. und VI. in  Pragę kommen. Ih re  heryor- 
stechendate E igenachaft, die intenaiye F arbung , iat zw ar bei beiden nieht ganz 
identisch, laBt jedoch im C harakter der Spektren betraehtliche Ahnliehkeit er- 
kennen. — D as Triphenylm ethylperehlorat beaitzt in aeiner Lsg. in Tetrachlorathan 
gute elektrisehe Leitfahigkeit. Dieaelbe Eigenachaft konnten die VII. aucli am Tri
phenylm ethylnatrium  in aeiner ath. Lsg. konatatieren.

D ie P ragę nach der K onstitution der Triarylmethylalkaliuerbb. ist beautwortet, 
so bald iiber die K onatitution der gefarbten Saureaalze der Triarylearbinole end- 
gultige K larheit herracht. Letzteres is t aber bia je tz t noch keineswega der Fali. 
Im  Gegenaatz zu der Bestimmtheit, m it welcher G om bekg  die chinoide Konstitution 
ais erwieaen erachtet, erscheint den VfF. die einfachere Erklarung, welche B aeyee 
in aeiner „Carbonium theorie“ fur den gefarbten Zuatand der Triarylcarbinolsalze 
gegeben ha t, und die auch m it dem elektrochemischen V erhalten der Verbb. sich 
in bester tJbereinatim mung befindet, eiperim entell besser gestiitzt u. ungezwungener 
ais die „Chinoearboniumtheorie11 von G o m b er g . Denn der Nachweia G omberGs, 
daB das p-Tribromtriphenylcarbinolchlorid in  seinen gelbeu L 3gg. in fi. SO, aieh 
teilweise in  p-Dibrorn-p-chlortriphenylcarbmolbroinid um lagert, aagt mit Beatimmt- 
heit nur daa eine, daB in der gefarbten Lag. des erw ahnten Carbinolehlorida die 
in  p-Stellung befindlichen Bromatome erheblich gelockert sind. Eine solehe Loeke- 
rung findet nach HANTZSCH aber auch in der Umlagerung von Tribromdiazonium- 
cblorid in Dibrommonochlordiazoniumbromid atatt. H ier aber ware die Deutung 
der Umlagerung durch ein chinoidea Strukturbild  schon aua dem Grunde zwecklos, 
weil daa Tribromdiazoniumchlorid yollkommen farblos is t, die „Chinocarbonium- 
theorie11 aber gerade zur E rklarung gewisaer auffallender Farberscheinungen auf- 
geatellt wurde. — Vollig konnen die Vff. auch der von H a k t zsc h  (Ztschr. f. 
Elektrochem. 1912. 479; C. 1912. II. 409) au8gesprochenen A nsicht nicht zu- 
stimmen, daB die A bsorptionakurye, welche die spektrochemiache Unters. des Tri- 
phenylcarbinolsulfata liefert, die chinoide K onatitution dieses Salzea erweise. Ein 
Vergleich der Absorptionakurye dea Triphenylcarbinolsulfats m it derjenigen des 
Fuchsons, welcher naher liegt ala ein Vergleich der Absorption von Triphenyl- 
carbinolsulfat m it K ryatallyiolett, fiihrt zu einem B ild, aua welchem man eine 
chinoide S truk tur des Carbinolaulfats n icht ableiten kann.

Diese E rw agungen, sowie der e in h e itlich e , stetB e in e r benzoiden K onatitu tion



487

entsprechende V erlauf bei allen Um aetzungeu, die biaher m it den Triarylm ethyl- 
alkaliverbb. angeatelłt w urden, lassen die benzoide Carboniumformel fiir die ge- 
farbten Triarylcarbinólsalze u. die Alkaliverbb. noch immer ala aaehlicb beaser be- 
giundet eraebeinen.

Die Tataacbe, da8 die ath. Lsgg. der Triarylm ethylalkaliverbb. den elektriachen 
Strom leiten, lieB verm uten, daB der Tripbenylm ethylreat sowohl ais Anion (in der 
Lsg. dea Triphenylmethylnatriuma), ala auch ala K ation (in der Lag. dea Triphenyl- 
methylperchlorata) auftreten kann. Indeaaen ergaben die Meaaungen bei ver- 
schiedenen K onzentrationen, daB hier n icht eine einfache elektrolytiache Diaaoziation

— +
im Sinne der G leicbung: (C0H 6)3CNa =  (C6H 6)aC -(- N a yorliegt. D enn es zeigte 
sich, daB die L eitfahigkeit m it ateigender K onzentration der Lagg. 8ta rk  zunimmt 
rod umgekehrt bei Verdiinnung bald unmeBbar klein w ird , wie einige Messungs- 
resultate m it Tripheiiylmethylnatrium  und Phenylbipkenyl-ci-naphthylmethylnatrium  
erkennen la8aen. — Die einzige mogliche Erklarung hierfiir iat wohl die, daB in 
der Lag. ala E lektrolyten labile K o m p lc x e  der Form el: j[(C8H6)3C]mN a m_ D}Nan 
vorhanden sind. Zunehmende Konzentration begiinatigt die B. dieaer K om pleie u. 
steigert dam it die Leitfahigkeit, w ahrend atarkes Verdiinnen ein Auaeinanderfallen 
der Kompleze und dam it ein Yeraehwinden meBbarer L eitfahigkeit zur Folgę hat. 
(Ber. Dtach. Chem. Gea. 47. 1664—78. 13/6. [7/4.] I. Chem. Inst. U nir. Jena.)

B lo c h .

R o b e r t  E . S c h m id t, Ubtr den gegenwartigen S tand der Chemie des Anthra- 
chinons. Vf. bespricht in einem in der Sitzung vom 6 . Dezember 1913 der Soe. 
chim. de France gehaltenen V ortrag die Beziehung zwiaehen der Substitution dea 
Anthrachinona und der F arbę des Prod. und die M ethoden zur E infiihrung der 
verachiedenen Subatituenten in  daa Anthrachinonmolekiil. (Buli. Soc. Chim. de 
France [4] 15. 1—40. 20/6.) DOSTERBEHN.

Jo h n  C an n e ll C a in , J o h n  L io n e l S im onsen  und C laren ce  S m ith , Unter- 
suchungen ubtr Santalin. Teil II . (Teil I :  Journ. Chem. Soc. London 101. 1061; 
C. 1912. II . 1124.) Nach Mol.-Gew.-Bestat. musBen alle biaher benutzten Formeln 
verdoppelt w erden; hierfur apricht auch, daB Santalinm onomethylather ebenao wie 
der D im ethylather durch K M n04 zu Ania- u. Yeratrum aaure oxydiert wird, w ahrend 
N itrosantalindim ethylatber neben Ania- und 4-Nitro-2,3-dimethorybenzoeaaure noeh 
zwei weitere SS. in geringer Menge liefert. Folgt man einem Yorscłilage G e a n d - 
itODGINS, nach welchem Santalin ein A nthracenderiyat aein soli, so wurde die 
Formel (I.) des D im ethylathers die O sydation zu Anis- u. Veratrum aaure erklaren;

C.H<< ^> C » H ł

C,H 4< £ > C eH<

der der Formel nach zu erw artende Zuaammenhang zwiaehen Santalin und Anthra- 
purpurin oder Flayopurpurin (vgl. auch Ge a n d m o o g in , Bev. gen. Mat. color. 12. 
44; C. 1908  I. 2179) konnte jedoch nicht nachgewieaen werden, wie auch die Um- 
wandlung in A nthracen nicht moglich war, die jedoch GBANDMOUGIN durch Deat. 
mit Zn-Staub gelungen iat. W enn aber Santalin ein D ianthracenderivat (II.) ist, ao 
konnen n icht alle H  untergebracht w erden; andereraeita ware der Y erlauf der O iy-
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dation des Monomethylathers leicht durch eine unsymm. Y erteilung der Methoiyle 
zu erklaren. Die bisherigen Namen werden vorlaufig trotz der Verdopplung der 
Form eln beibehalten.

E ip e r i m e n t e l l e s .  Carbathox,y santalin, a  C30H S6
2,3 g Santalin in 17 ccm n. KOH und 1,8 g Chloram eiaensaureathylester bei 0°, rot- 
braunes P u lver, aus BenzoesaureSthylester durch Bzl. gefallt, zera. sieh, ohne zu 
schm., unl. oder swl. in den gewohnlichen Fil., unl. in  verd. KOH. — Santalin- 
monomethylather, C32H 32O10 =  C28H 20O6(OCH3)4, F . 248—250°, unl. in Alkali, enthalt 
kein nachw eisbares O H; wird durch alkal. K M n04 zu Anisaaure und Veratrum- 
saure osydiert; das Brgebnis der Einw. von Zn-Staub u. A cetanhydrid iat noch nicht 
aufgeklart. — Vcrb. C34H 33Ol0*O2C*CHs , aua Santalindim ethyliither beim Erhitzen 
m it Zn-Staub und A cetanhydrid , am orpher, braunlicher Stoff, F . 192°, nach dem 
Sintern bei 186°. — Nitrosantalin, brauner, amorpher Stoff, 11. in A., wl. in Essig- 
ester, unl. in Bzl.; scheiut sich leicht zu zers.; laBt sich n u r sehr schwer methylieren.
— Nitrosantdlinmonomeihylather, C32HS0O14N2, amorphes, braunes Pulver aus Eg. -j- 
W ., schm. n icht bia 300°, 1. in Alkali, unl. in N atrium acetat. — Bei der Oxydation 
von Nitrosantalindimethylather, C34H 34Ou N „ m it 5°j0ig. K M n04 entateht ein ziihea, 
gelbes Ol, aus dem beim Verreiben m it Bzl. -(- Essigester 4-Nitro-2,3-dimethoxy- 
benzoesaure, C,Hs0 4N(0CH3)2, farblose Prism en aua Easigester, F . 215—216°, swl. in 
h. W .; Ag*C9H80 8N , weiBer N d.; Athylester, Cu H I30 6N , aus dem Ag-Salz und 
C2H5J , Nadeln aus A., F . 142—143°, erhalten wird. D ie gel. SS. w erden durch 
fraktionierte Dest. der A thylester getrennt; man findet Anissiiure, Saure C0H„OjN, 
gelbliche N adeln m it 1 H ,0  aus W ., F . 173° nach dem Erw eichen bei 165°, 4-Nitro- 
3-oxy-2-methoxył>enzoesiiurc, C8H ,0 eN , B lattchen aus W ., F . 186—187°, zll. in W., 
Ag,*CsH6OsN, orange Nd., und eine S-, Nadeln, F . 203—205°. (Journ. Chem. Soc. 
London 1 0 5 .1335—42. Mai. London, N W . Brondeabury Park , 24, A ylestone Avenue. 
Madras. Presidency College. E ast London College.) F b a n z .

E. L e g e r , Neue Methode zur Unucandlung des Barbaloins in  fi-Barbaloin. 
(Vgl. C. r. d. 1 Acad. dea sciences 145. 1179; C. 1 9 0 8 . I. 469 u. S. 38.) Erhitzt 
m an Barbaloin mit Essigsaureanhydrid und N a-A cetat eine Stunde au f 100—110° 
und  gieBt die Keaktionsfl. sodann in viel W ., so erhalt man ein Pentaacetylderivat, 
C20HI3O9(C2H sO)6, in Form eines gelben, amorphen Pulyers, welches gegen 100° 
erweicht, in W . unl., in A. und A. 1. ist. Dieses A cetylderivat besteht aua einein 
Gemisch der Pentaacetylderivate des Barbaloins und ^-Barbaloins. Man yerseift 
das Prod., nimmt daa Gemisch von Barbaloin und (3-Barbaloin in ,einem Gemisch 
aus 2 Vol. Chlf. und 1 Vol. M ethylalkohol auf, im pft die Lsg. mit einigen Kry- 
stallen von B arbaloin, laBt letzteres auskrystallisieren und verarbeitet die Mutter- 
lauge au f /9-Barbaloin. — Im  Gegensatz zu den Nataloinen und Homonataloinen 
geht daa ^-B arbaloin bei der A cetylierung nicht in  das isomere Barbaloinderivat 
fiber. (C. r. d. l’Acad. des aciencea 158. 1903—5. [22/6.*].) D O s te r b e h n .

R ic h a rd  W i l l s t a t t e r , Untersuchungen uber Chlorophyll. XXIV . R ic h a rd  
W il l s ta t te r  und H a ro ld  J . P a g e ,  tiber die Pigmente der B raunalgm . (23. Mit- 
te ilu n g  s. W i l l s t a t t e r ,  M. F is c h e e ,  L ie b ig s  A nn. 4 0 0 .  182; C. 1913. II . 1872.)
I. D a s  C h lo r o p h y l l  d e r  B r a u n a lg e n .  Es iat unentschieden, ob in den Braun- 
algen und Diatomeen Chlorophyll ais solches vorkommt oder in  Form  einea Ab- 
kommlingea von brauner Farbę, der leicht in Chlorophyll ubergehen kann. Letztere 
A naicht w urde von COBN u. von MOLISCH (Botan. Ztg. 1 9 0 5 . Abt. I. 132; C. 1905.
II . 1607) vertre ten ; ihre R ichtigkeit is t aber neuerdings von T s w e t t  (Ber. Dtsch. 
Botan. Gea. 24. 235; C. 1906. II . 529), Cz a p e k  (Lotos. 59. 251) u. K y l in  (ZtBchr. 
f. physiol. Ch. 82. 221; C. 1913. I. 942) bestritten  worden. T s w e t t  nimmt an,
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daB die Chlorophyllfarbe nur durch die gelben Pigm ente, nam entlich Fucosanthin, 
yerdeckt sei. D ie Vff. weiBen naeh, daB das Chlorophyll selbst in den Braunalgen 
enthalten ist. D iese zeigen im allgemeinen n icht braune, sondern oliygriine bis 
griinlicbbraune P arbe; die griine F arbę ist in ihnen deshalb so sehr yerdeckt, weil 
die gelben Pigm ente quantita tiv  uberwiegen. D as molekulare Verhaltnis der griinen 
zu den gelben Farbstoffen is t niimlich hier ungefśihr 1 : 1. Enthielten die Algen 
entsprechend der Annahm e von MOLISCH einen Farbstoff, ahnlich der braunen Phase 
dea Chlorophylls, so wiirde dieser unter verschiedenen Einflussen (W arme, Losungs- 
mittel) nicht in  das namliche Chlorophyll, sondern je  nach den Bedingungen in 
Derivate der Chlorophyllin- oder Isochlorophyllinreihe iibergehen. Dies is t n icht 
der Fali. Gegen das Vork. eines braunen Farbstoffes apricht ferner die Beobacb- 
tung, daB das Spektrum der Braunalgen von dem der gewohnlichen B liitter nicht 
wesentlich abweicht. Mit der spektroskopischen Beobachtung steht die mkr. in 
Einklang (Naheres siehe Original). — SOP.BY (Proc. Royal Soc. London 21. 
442) und T s w e t t  (1. c.) haben angenommen, daB in dem Chlorophyll der Phao- 
phyceen auBer einer der beiden Komponenten des gewohnlichen Chlorophylls, nam- 
lich a , eine neue dritte  Komponente yorkomme, die von SoRBY Chlorofucin, yon 
T s w e tt  Chloroplirjll y  genannt wird. Diese dritte  Chloropyllkomponente haben die 
Vff. bei raschem V erarbeiten frischer Braunalgen m it k. Losungsm itteln niemals 
beobachtet. N ur aus n ich t mehr frischen oder getrockneten Braunalgen werden 
wiederholt Lsgg. erhalten , die das von T s w e t t  beschriebene Chloropbyllderiyat 
aufweisen, das seine Ezistenz einer noch unbekannten Zers. des Chlorophylls yer- 
dankt. Das Chlorophyll y  ist kein natiirlieher Farbstoff. — D as Chlorophyll der 
Phaophyceen besteht abw eichend von dem der Landpflanzen und der Griinalgen 
fast ausschlieBlich aus der Komponente o. Das Chlorophyll b findet sich nur in 
Spuren, hochstens 5% . D ie Braunalgen konnen ais A usgangsm aterial fur die so- 
genannte blaue Chlorophyllkomponente dienen. Sie lassen sich aber nicht gleich 
den Landpflanzen in  getrocknetem Zustande yerw enden, da sie dann nur geringe 
Mengen Farbstoff liefem . E s w erden zur D arst. des Chlorophylls die frischen 
Algen (Fucus yirsoides) naeh der von WlLLSTATTEK und S t o l l  (Unter3S. uber 
Chlorophyll, Berlin 1913) angegebenen Methode einer V orextraktion m it 40%ig. 
Aceton unterworfen, wodurch yiel schleimige Substanz entfern t wird, so daB sich die 
Algen dann gu t zerkleinern lassen. D as so vorbereitete Materiał w ird portionsweise 
;e 5-mal m it 85%ig. Aceton ausgezogen. Die ersten Ausziige sind gelbbraun, fast 
frei von Chlorophyll, und werden nur au f Fucoxanthin yerarbeitet. Alle zweiten 
bis funften E ztrak te  werden yereinigt und daraus durch A nruhren m it Talk und 
Yerdiinnen m it der eben erforderlichen Menge W . das Chlorophyll gefallt. Es er- 
weist sich ais fast reine Komponente a u. stim m t in seinem Magnesium- u. Phytol- 
gehalt m it dem Farbstoff aus anderen Pflanzen Uberein. — Neben den Pigm enten 
ist beim A ufarbeiten der Lsgg. ein neues Phytosterin  erhalten worden, das spater 
beschrieben werden soli.

II . Q u a n t i t a t i v e  B e s t im m u n g  d e r  F a r b s to f f e .  Die Beat. der Pigm ente 
der Braunalgen lehnt sich an die allgemeine Methode fur die ąuantita tiye Analyse 
der 4 Chloroplastenfarbstoffe an , die W il l s t a t t e b  und St o l l  m itgeteilt haben. 
Die Braunalgen enthalten 3 stickstofffreie Pigm ente: Carotin, Xanłhophyll und 
Fucoxanłhin (Phykoxanthin). E in  yon einigen Botanikern angenommenes braunes 
Pigm ent, PhykopJuiin, esistie rt nicht in der lebenden Braunalge. Die T rennung 
des Fucoianthins yom X anthophyll gelingt nach einem Verteilungsverf. zwischen 
A. -j- PAe. und einem 30 Volumprozent W . enthaltenden Methylalkohol. Xantho- 
phyll ist namlich in dem wss. Alkohol nur noch w enig 1. und geht andererseits, 
trotz seiner Unloslichkeit in  P A e., in ein Gemisch von PA e. -f- A. uber. Durch 
wiederholte Anwendung des Verf. erhalt man eine homogene Lsg. yon Fucoxanthin.
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Die im PAe. verbleibenden Farbstofle: Carotin, X anthophyll u. Chlorophyll werden 
in der iiblichen W eise fraktioniert. N aheres iiber die Ausfiihrung s. im Original.
— Nach der quantitativen Best. enthalten die Braunalgen viel weniger Chlorophyll 
ais die Landpflanzen und relatiy weit m ehr gelbe Pigm ente ais diese und ais die 
Griinalgen. Das molekulare Verhiiltnis des Chlorophylls zu den Carotinoiden ent- 
fernt sieh n ich t w eit von 1 . U nter den gelben Pigm enten iiberwiegt das Fuco- 
xanthin. Die quantitativen Bestst. bestatigen die B eobachtung, daB fast nur das 
sauerstoffarmere Chlorophyll a in  den Braunalgen vorkommt. Zum Vergleich mit 
den Braunalgen wird eine Chlorophycee, U lva lactuca, untersucht. Das Verhaltnis 
der Chlorophyllkomponenten entfern t sich hier von dem durchschnittlichen Werte 
in  entgegengesetztem Sinne wie bei den B raunalgen, indessen n ich t weit. Das 
Chlorophyll is t niimlieh relatiy  reieh an der Komponente 6. Die gelben Pigmente 
treten  verhaltnismiiBig m ehr hervor ais bei den hoheren Pflanzen, doch nicht in 
dem Mafie wie bei den Braunalgen.

II I . O b e r  F u c o i a n t h i n ,  C 40H M 0 6. T s w e t t  h a t in den Phaophyceen drei 
gelbe Farbstofie unterschieden: Carotin, Fucoianthophyll und Fucoianthin. Er 
scheint das Fucoianthophyll fur yerschieden von dem gewohnlichen Xanthophyll 
zu halten. E r unterscheidet ferner au f G rund seiner chrom atographischen Ad- 
sorptionsanalyse 4 X anthophylle (a , a ', a", (i), die im Spektrum kleine Differenzen 
beziiglich der Lage der A bsorptionsstreifen zeigen, aber n icht in Substanz isoliert 
sind. Nach dem genannten Autor soli das XanthophyU  von W i l l s t a t t e r  und 
M ieg ein isomorphes Gemisch von 2 oder 3 Santhophyllen  sein, worin u  iiber- 
wiege. W enn nun auch die Moglichkeit n icht ganz ausgeschlossen is t, daB das 
X anthophyll der Chloroplasten aus sehr ahnlichen, nach den bisherigen Methoden 
nicht treunbaren , isomorpheu Korpern besteht, so is t es doch andererseits wahr- 
scheinlicher, daB bei der chrom atographischen Analyse Carotin und Xanthopbyll 
durch O iydation V eranderung erlitten  haben. H ierauf scheinen die Angaben 
T s w e t t s  hinzudeuten. Das X anthophyll derVff. gibt m it etwas konz. HC1 keinen 
Farbenum schlag, w ahrend die Xanthophylle T s w e t t s  beim Versetzen ihrer alkoh. 
Lsg. m it HC1 eine griine, dann blaue Farbung  geben. Es is t immer ein und das- 
selbo X anthophyll von W i l l s t a t t e r  u. S t o l l  aus Landpflanzen erhalten worden; 
mit diesem is t das X anthophyll aus Braunalgen identiseh (vgl. K y l in ,  1. e.). — 
D as bei der D arst. des Chlorophylls erhaltene F iltra t vom Rohchlorophyll-Talk u. 
die ersten Acetonausziige enthalten da3 gesamte Fucoxanthin m it einem groBen 
Teil de3 X anthophylls und m it Spuren Chlorophyll. Analog der quantitativen Be- 
stimmungsmethode wird das Fucosanthin au f G rund der etwas yerschiedenen Ver- 
teilung zwischen stark  waaserhaltigem Methylalkohol und A.-PAe. von Xanthophyll 
und zu gleicher Zeit auch von der H auptm enge farbloser Begleiter (Fett u. Waehs) 
getrennt. Zu vermeiden sind Reagenzien, die M ineralbestandteile enthalten 
(z. B. Brunnenw asser), sowie Trocknung m it C aCl,, da in  diesen Fallen calcium- 
haltige P raparate  erhalten werden. Das F ucoian th in  krystallisiert aus Metbyl- 
alkohol in blaulieh glanzenden, braunroten Prism en von monoklinem H abitus, ent- 
ha lt 3 Mol. Methylalkohol u. g ib t ein ziegelrotes Pulver. D er Methylalkohol wird 
im Vakuum vollstandig abgegeben; dabei w ird die Substanz sehr hygroskopisch; 
das aufgenommene W . kann nur in der W arm e, am besten unter stark  vermindertem 
D ruck , entfernt werden. In  einer sehr charakteristischen zweiten Krystallform 
tr it t  das F ucoian th in  auf, wenn man seine alkoh. (oder acetonige) Lsg. unter Luft- 
ausschluB (in Kohlensaureatm osphare) iiber W .  stehen laBt, namlich in blaulieh 
glanzenden, regelmafiigen, aechsseitigen, roten Tafeln mit 2 Mol. W . Beide Kry- 
stallform en lassen sich ineinander uberfiihren. Nadeln ohne G ehalt an Losungs- 
mittel werden durch tropfenweisen Zusatz von niedrig sd. PA e. zu der Lsg. in 
absol. A. erhalten. F . 159,5—160,5° (korr., etw as abhangig von der A rt des Er-
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hitzens). In  100 g M ethylalkohol losen sich beim Kochen 1,66 g, bei 0° 0,41 g der 
krystallisierten Substanz. In  A. zwl., zl. in  CS„ 1. in A. Die iith. Lsg. is t orange- 
gelb, die alkoh. etwaa rotstichiger und die in CS, viel mehr rot. Mit konz. II,SO« 
gibt das Fucoxantbin die gleiche tie fb laue  Farbrk . wie die anderen Carotinoiden;
1 Tropfen konz. HNOs bew irkt dieselbe Erscheinung und dann Zera. Das Ab- 
Borptionsspektrum is t dem X anthophyllspektrum  sehr ahnlich, aber ctwas ver- 
schwommener, und weiat am Ende des sichtbaren Teilea eine viel w eiter ins Indig- 
blau reichende Absorption auf. D as feste Fucoian th in  ist gegen Luftsauerstoff 
bestandig. Daa aus Methylalkohol krystallisierte P rapara t yertauscht an der Luft 
den Methylalkohol gegen W. un ter B. von H ydraten m it 2, bezw. 3 Mol. W . Die 
Lsgg. des F ucoianthins sind empfindlich gegen Saueratoff und yerderben leicht am 
Licht. O xydationsmittel, wie KM nOj, 1I20 2, wirken auf Fuco ian th in  lebhaft ein, 
andererseits auch R eduktionsm ittel, z. B. Zn. LiiBt sich aus der was. Lsg. durch 
A. nicht ausschutteln, W ird  von 50°/oig. KOH oder festem Ba(OH), n icht an- 
gegriffen; reagiert n icht m it metallischem Na. Bei der Einw. von methylalkoh. 
KOH entsteht ein P rod ., das starkere basische Eigensehaften ais das F ucoian tb in  
besitzt. Im  Gegensatz zu dem Fuco ian th in  is t das X anthophyll gegen alkoh. KOH 
bestandig. Die alkoh. Lsg. des Fucoxanthins farb t sich mit starker HC1 tiefblau 
unter B. eiues O ionium salzea, die iith. Lsg. w ird beim Schiitteln m it 30%ig. HC1 
eutfarbt, wobei die S. eine himmelblaue bia yiolettblaue F arbę annimmt. Ebenso 
verhalt sich 40%ig. HsS 04. Mit iith. Pikrinsiiurelsg. tr itt gleichfalls eine Salz- 
bildung ein. — Chlorhydrat des Fucoxanthins, C40H 6łO«-4HCl. Aus dem Fuco- 
lanthin mittels ath. HC1. Blaue Flocken m it kupferigem Glanz; schm. unscharf 
bei 215° nach starkem  S intern; 1. in A ., Bzl., Chlf. mit indigblauer Farbę. Die 
aus dem Chlorid in A. mittels NaHCO, isolierte Verb. lost sich teilweise bereits 
in verdiinnterer HC1, en thalt also yerandertes Fucoxanthin. — Das durch m ethyl
alkoh. KOH veranderte Fuco ian th in  reagiert in ahnlicher W eise m it ath. HC1. 
Das erhaltene Salz ist in dem Reagens 1., aber weniger ais das Chlorhydrat des 
Fucoianthins. — Jodid des Fucom nthins, C10II54O6J 4. Aus dem F uco iau th in  u. J  
ia CS, oder A. Y iolettschwarze Prism en m it kupferigem G lanz, die un ter dem 
Mikroskop graues bis blaugriines L icht hindurchlassen, F . 134—135° (korr.) nach 
kurzem Sintern; sil. in Chlf. und Aceton mit tiefb lauer F arbę , etwas schwerer 1. 
in Bzl., wl. in A . (LlEBIGs Ann. 4 0 4 . 237—71. 28/4. [14/3.] Berlin-Dahlem. K aiser 
WiLHELM-Inst. f. Chem.) S c h m id t.

A rth u r  G eorge  P e rk in ,  Tliu jin . Das T h u jin  aus den Bliittern von Thuja 
occidentalis ( R o c h le d e b ,  K a w a l i e b ,  Joum . f. p rak t Ch. 74 . 8) ist mit Quercitrin, 
Q aercetinrham nosid, identisch; ihm is t eine Spur eines zweiten Glucosids bei- 
gemiecht, das auch zur Flavonolgruppe zu gehoren scheint. — Thujigenin  is t keine 
definierte Verb., w ahrend Thujetinsdure hauptsachlich aus Quercetin bestehen durfte. 
(Joum. Chem. Soc. London 105. 1408—13. Mai. Leeds. Univ. Clothworker’s Research 
Lab.) F r a n z .

H. E in b e c k , Chemie der heterocyclischen Verbindungen. B ericht iiber Fort- 
schritte im Jah re  1913. (Fortschr. der Chemie, Physik u. physik. Chemie 9. 301 
bis 319. 1/6.) B lo c h .

Pliysiologlsclie Cliemle.

F r a n k  R a b a k , Hopfenaroma: E ine Studie iiber das atherische Ol des Hopfens 
mit Bezug a u f die geographischen Quellen dessdben. J e  nach dem U rsprungsland 
variiert daa Aroma des Hopfens. Zu Yergleichszwecken sind die atherischen Ole



verschiedener Hopfen aus Californien, Oregon, New Y ork, W ashington und Saaz 
(Bohmen) destiłliert und niiher untersucht worden. D ie Unterss. erstrecken sich 
uber einen Zeitraum von mehreren Jah ren  (1906—1909). Die Auabeute an 01 
schw ankt von 0,192—0,370%. Das Ol stellt je  nach der H erkunft eine hellrote bis 
dunkelbraune FI. dar. Geruch und Geschmaek sind auBerst etark von der Lage 
dea angebauten Hopfens abhangig. Die D iehte schw ankt bei 20° von 0,821—0,8747. 
n DS0 von 1,4691—1,4905. Daa Ol is t m it wenigen Ausnahmen in  94%ig- A. meist 
nicht k lar oder un ter H interlassen eines viacosen Buckatandes 1. SZ. 0,86—3,25, 
EZ. 23,5—58,8, VZ. 21—61,5. Zur A ufkliirung der Zua. des Hopfenols iat dasselbe 
einer fraktionierten D est. unterw orfen worden. In  bezug auf die E igenschaften der 
einzelnen F raktionen muB auf die Ausfiihrungen des Originals verwieaen werden. 
Die Ergebnisae sind in  einer Reihe von Tabellen und K urven zusammengezogen. 
Die Zus. des Hopfenols iat nach den U nterss. des Vfs. folgende: D ie freien SS. 
bestehen in der H auptsache aus V alenansauren neben Spuren von Ameisensaure, 
Butteraiiure u. H eptansaure. V ereatert sind vorhanden hauptsachlich Heptansaure 
(Onauthsaure) u. N onansaure (Pelargonsaure), in  geringerer Menge Octanaaure (Capryl- 
saure), D ecansaure (Caprinsaure) und U ndecanaaure, sowie Spuren von Ameisen
saure und Buttersaure. In  den Vorlaufen des Óles sind Spuren von Formaldehyd 
festgestellt. 30—50%  des Óles beatehen aus T erpenen, die wahraeheinlich in der 
H auptm enge mit Myrcen  identisch sind. D ie E igenschaften sind: Kp. 165—170°,
D .SI 0,8093, nD =  1,4703, a D (50 mm-Rohr) == —23,9'. L eicht zu einer yiscosen 
Masse verharzend. D er Gehalt an Seaąuiterpenen, der 15—20°/o be trag t, besteht 
aua Humulcn. Das erhaltene N itrosit schmolz bei 125° (C h a p jia n n , Journ . Chem. 
Soc. London 67. 780, g ib t 120° und F i c h t e r  und K a tz ,  Ber. D tsch. Chem. Ges. 
32. 3183; C. 1900 . I. 127, 127° an). An E stern  enthiilt das Hopfenol 20—40%, 
dieselben bestehen aus den Myrcenolesłern der oben genannten SS. D ie freien 
Alkohole bestehen w ahraeheinlich aus Myrcenól und geringen Mengen eines nicht 
niiher identifizierten Sesąuiterpenalkohols. In  bezug au f die Einzelheiten aei auf 
die Ausfiihrungen dea Originals verw ieaen, erw ahut sei noch, daB Vf. die biaher 
uber Hopfenol yeroffentlichte L itera tu r zusammengeatellt hat. (Journal of Agri- 
cultural Research. D epartm ent of A griculture 2. 115—59. 25/5. W ashington. D. C. 
B ureau of P lan t Induatry. Sep. vom Vf.) St e in h o r s t .

P a u l  S o rau e r, Untersuchungen uber Gummiflufi und  Frostm rkungen bei Kirsch- 
bdurnen. I I I .  Priifung der Wundreiztheorie. (Vgl. Landw. Jah rbb . 41. 131; 
C. 1911. II . 1350.) D ie Theorie, daB nur der W undreiz den GummifluB yeranlaase, 
iat nach den Verauchen des Vfs. n ich t stiehhaltig. E ine W unde kann gummose 
Schmelzungen auslosen, tu t es aber nur dann , wenn ein MiBverhaltnis zwisehen 
der einer W undflache zu8tromenden Enzymen u. dereń V erbrauch ein tritt, so daB 
Cytasen im tj berachuB yorhanden bleiben. Dieses MiBverhaltnis zwisehen hydro- 
lysierenden und koagulierenden Enzymen stellt sich aber n ich t nu r bei W unden, 
z. B. Frostw unden ein, sondern zeigt sich auch mehrfach an unverletzten Gewebe- 
kom pleien. Das A uftreten von Gummose ist iiberall da anzutrefien, wo ein Mangel 
an Koagulasen gegeniiber den Cytasen aich einatellt. (Landw. Jahrbb . 46. 253 bis 
272. 6/4.) S c h O n fe ld .

J u l iu s  Z e lln e r , Zur Chemie heterotropher Phanerogamen. (Vgl. M onatshefte 
f. Chemie 34. 321; C. 1 9 1 3 .1 .1611.) D ie Untera. beschrankte aich au f einheimische, 
genugend haufige parasitische und saprophytiache Phanerogam en, dereń Chloro- 
phyllgehalt so gering is t, daB bei ihnen von einer normalen Ernahrung durch 
Aasimilation keine Rede sein kann. In  B etracht kam en: Neottia nidus avis (Orchi- 
deen), Monotropa hypopityo (Pirolaceen), Cuscuta europaea (Conyolyulaceen), Lathraea



sguamaria und Oróbanćhe gracilis (Orobancheen). — Die H auptresulta te der meist 
quantitativen U nterss. und B estst. finden sieli in  folgender Tabelie: Neottia =  I., 
Monotropa =  IŁ , Cuscuta =  II I ., L athraea => IV ., Orobauche =  V. D ie Zahlen 
bedeuten, m it Ausnahme der in der 1. und 3. Spalte enthaltcnen, Prozente der 
Trockensubstanz:

I. II. II I . IV. V.

Wassergeh. d. frisch. Pflanze 83,88 87,23 86,58 88,50 76,04
2,92A sc h e ...................................... 5,38 7,75 7,97 7,00

In W. unl. Teil der Asche
in °/0 in derselben. . . 43,54 31,11 12,53 33,30

1,59
17,78

Petro latherauszug. . . . 2,08 1,32 2,34
yorhanden

1,88
P h y to s te r in ........................... yorhanden yorhanden Spur yorhanden
C hlorophyll........................... vorhanden fraglich yorhanden Spur Spur
A therauszug........................... 0,18 0,87 0,72 0,38 0,26
Quercetin................................ n icht vorh. n icht yorh. ca. 0,3 n icht yorh. nicht yorh.
Losl. in 95°/0ig. A. . . . 29,86 24,26 33,05 29,75 30,05
P h lo b ap h en ........................... 6,50 8,70 3,00 1,97

1,90
12,10

GerbstofF................................ 0,84 5,40 5,90 16,73
A n th o c y a n ........................... | n icht yorh. bisweilen

yorhanden yorhanden yorhanden yorhanden

M a n n i t ................................ n icht vorh. nicht vorh. nicht yorh. 1,44 nicht yorh.
Glucose ................................ 9,60 10,98 2,32 13,41 3,69
D unklerFarbst.(Rhinantho-

cyan), ausGlucosid. entst. nicht yorh. yorhanden nicht yorh. 2,41 nicht yorh.
Losl.in950/oig-A., un l.inW . 6,70

17,86
9,12 2,81 1,71 15,29

Nur in  W . losl..................... 30,78 14,00 20,48 17,77
Samtliche in W . 1. Stoffe . 42,29 49,86 47,57 49,72 47,96
E x t r a k t a s c h e ..................... 4,24 7,01 7,67 6,50 2,82
Gesamtstickstoff . . . . 2,61 1,53 3,21 2,60 2,35
Proteinstickstoff . . . . 2,44

yorhanden
1,28 2,40 1,63 1,64

Basen (wahrscheinl. Cholin) yorhanden yorhanden yorhanden yorhanden

Enzym ......................................j Oxydase
Oxydase,
Emulsin,

G aultherin
Amylase,

Zytase
Osydase,
Emulsin O sydase

Freie S. (% KOH) . . . 2,21
yorhanden

4,13 4,35 2,28 1,92
S ta rk ę ...................................... — yorh.l S}1# yorhanden
Amylodextrinstarke . . . yorhanden yorh.j —

Andere hohermolekulare 1 Salepartig.
Pflanzen- Pektin

K ohlenhydrate . . . . 1 schleim
Unl. in indiffereuten Mitteln 50,10 42,77 49,89 47,80 50,04
P e n t o s a n e ........................... 7,11 12,46 8,47

17,88
7,67 12,91

14,70 14,20 13,11 15,68

L ig n in .....................................|
(

yorhanden yorhanden
A th. Ol,

n icht sich. 
nachweisb. n icht yorh. yorhanden

Atherische Ole etc. . . . < nicht yorh. hauptsSchl.
Methyl-
salicylat

— Clande-
stinin

Spur ath.
Ol

Fluchtige Fettsauren . . yorhanden yorhanden yorhanden yorhanden yorhanden

Die urspriingliche Fragestellung, ob sich in der chemischen Zus. des hetero- 
trophen Phanerogam en einerseits und deijenigen der Pilze andererseits Analogien 
finden, welche auf die beeondere Ernahrungsw eise dieser Pflanzen ein L icht werfen 
konnen, ist auf G rand dieser D atcn zu verneinen. W eiter sind die 5 untersuchten 
H eterotrophen weder untereinander in  chemischer Beziehung besonders ahnlich u. 
einem gemeinsamen Typus entsprechend, noch entspricht den abweichenden auBeren



Ilab itua ein ebenao bedeutender U nterschied in  der Zus.; daa Gesamtbild der Zus. 
ist gan7. iihnlich wie bei den griinen Pflanzen, u. alle w esentlicben Stoffgruppen 
sind ąualitatiy  und quantitativ  in iihnlicher W eiae vertreten. D ie von botanischer 
Seite festgeatellte Tatsache, daB beziiglich der allgemeinen Stoffwechgolpbyaiologie 
kein fundam entaler Gegensatz zwischen beterotrophen und autotropben Pflanzen 
beateht, w ird demnaeh durch die ehemi8che U ntera. yollig beatUtigt. — Daa von 
H a r t s e n  in L atb raca  clandeatina aufgefundene Clandcstinin  iat yielleicht iden- 
tiacb mit Benzoesaure. — Die aua L athraea und Monotropa durch verd. SS. ab- 
spaltbare, anacheinend sebr yeranderlichen Farbatoffe aiud friach abgeachieden etwas
1. in W. und A ., einmal gatrocknet, auch bei gewohnlicber Tem p., unl. in allen 
gebrauchlichen Mitteln. Dio A bsebeidung dieaer Farbatoffe iat n ich t fermentatiyer 
N atur. (Monatahefte f. Chemie 35. 333—74. 8/5. 1914. [11/12. 1913.*].) HOh n .

C honchftk , JSinflu/i des standigen elektrischen Słromes a u f die A bsorptim  der 
Nahrstoffe durch die Pflanzen. (Vgl. C. r. d. l’Aead. dea aeiencea 156. 1696. 1784; 
C. 1913. II . 367. 446.) Ea w urden W eizenpflanzchen in stark  yerd. Nahrsalzlsgg. 
gohangt u. durch die Pflanzen ein 8chwaeher Strom geachickt. Nach Beendigung 
dea Yera. w urden die iu der gleichen Zeit und un ter dem EinfluB yon Stromen 
yerschiedener R iehtung u. In tensita t abaorbierten Stoffe beatimmt. Analoge Veraa. 
wurden m it abgetoteten Pflanzen zur Beat. der Adaorption durch die W urzeln an- 
gestellt. Die Ergebniaae waren folgende: Je  nach aeiner In tenaita t und Riehtung 
beeinfluBt der Strom die Abaorptionsgeachwindigkeit der Anionen und Kationen. 
F iir die Kationen bleibt dieae Geschwindigkeit unabhangig von der In tenaita t des 
Stromea konatant, wenn die Pflanzen m it dem poaitiyen Pol yerbunden sind; 
werden die Pflanzen dagegen mit dem negatiyen Pol yerbunden, ao wachat die 
A bsorptionsgeachwindigkeit zuerst sehr raach m it der In tenaita t dea Stromea bis 
zu einem gewisaen P u n k t, yon wo ab dieae Geachwindigkeit nu r noch aehr laug- 
Bam ateigt oder konatant b leib t, wenn die In tenaita t standig zunimmt. F iir die 
Anionen is t daa Umgekehrte der Fali. Die A bsorptionsgeachwindigkeit w ird yon 
der Elektrolyse n icht beeinfluBt. — In  den abgetoteten Pflanzen kann der Strom 
den Koeffizienten der Verteilung einer Substanz zwiaehen W urzel und Lag. groBer 
oder kleiner ala 1 machen. Im  iibrigen modifiziert der Strom die Adaorption und 
die A dsorptionsgesehwindigkeit der Ionen nach deraelben Regel, wie sie fiir die 
Absorption gilt.

Dieae Tatsachen laaaen darauf schlieBen, daB einige kolloidale Stoffe der 
W urzeln un ter dem EinfluB de8 Stromea yerschieden stark und m it yerschiedenen 
Yorzeichen elcktriach geladen werden konnen; dieae L adungen konnen einen be- 
atimmten G renzw ert n icht uberateigen. — Die Geschwindigkeit der A bsorption der 
Niihrstoffe durch die Pflanzen hangt also n ich t nur yon dem Konzentrationsgrad 
der Nahrstoffe, 8ondern auch yon dem elektriachen Zustand der W urzeln der 
Pflanzen ab. (C. r. d. l’Acad. des sciences 158. 1907—10. [22/6.*].) DOs t e r b e h n .

H . A. N oyes, Die Absorption gewisser Radikale durch Blatter in  verschiedenen 
Stadien der Zersetzung, und  der E in flup  der Blatter a u f  die Absorption dieser Ba- 
dilcale durch den Boden. Die m it P 0 4, NHS, Mg, Ca, K  u. SO< angestellten Verss. 
ergaben, daB Laub ein Abaorptionayermogen fiir gewisse Radikale hat. Die A b
sorption w achst n icht standig m it dem Grade der Zera. Mit der Absorption lauft 
oft cbemiache BinduDg parallel. Zusatz yon Boden hebt die Absorption durch die 
B latter auf. (Joum . of In d . and  Engin. Chem. 6. 574—76. Ju li. [18/4.] Lafayette, 
In d . Landwirtach. Verauchastat. der PoRDUE-Uniy.) Gr im m e .

E rn e s t  L y m a n  S co tt, 1Der Zuckergehalt des B lu ts unter den gebrauchlichen 
Laboratoriumsbedingungm. Ea wurde der Zuckergehalt de8 B luts yon Katzen unter
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moglichst norm alen B edingungen (Vermeidung von E rregung, raache Totung der 
Tiere usw.) bestim m t, und es wurde der EinfluB von pathologischen Zustiinden, 
vcn Schreck und psychischen Erregungen, der D iat, der Menge des entnoinmenen 
Bluts, von A ther, Chloroform und Cocain und des A ufenthalts in einer warmen, 
feuchten Kammer auf den Gehalt des Bluta an Zucker untersucht. Aueh GroBe 
und Geschlecht der T iere wurden beriickaichtigt. U nter moglichst normalen Be
dingungen w aren durehschnittlich in 100 g B lut 0,069 g Zueker enthalten. (Amer. 
Journ. Physiol. 34 . 271—311. 1/6. New York. Columbia University.) H e n le .

F . B lu m  und B.. G riitzner, Studien zur Physiologie der Schilddruse. I I I . Mit- 
teilung. Ergdnzungen zur Jodbestimmungsmethode. (Forts. von Ztschr. f. physiol. 
Ch. 85. 429; C. 1913. II . 697.) Vorschriften fur V eraschung von jodreichem  orga- 
nischein Materiał unter Y erwendung von NasOa, KNOa oder BaO,. (Ztschr. f. 
physiol. Cb. 91. 392—99. 19/6. F rankfu rt a. M. Biolog. Inat.) H e n l e .

F. B lu m  und B . G riitzner, Studien zur Physiologie der Schilddruse. IV. Mit- 
teilung. SchicJcsal des Jods in  der Schilddruse. Durch Behandlung von Hammel- 
schilddriisen mit W ., Aceton u. A. wurde erm ittelt, daB fast allea Jod der Schild- 
driise in Form  eines in W . 1., durch Aceton fallbaren EiweiBkorpers vorliegt; daB 
daneben aber auch ein sehr geringer in 80°/oig. Aceton 1. Jodanteil sich findet. 
Ein Teil dieses in Aceton 1. Jods erwies sich ala Jodalkali; dies Jodalkali fand 
sich unabhangig yon etw aiger Jodalkaliyerfiitterung auch bei solchen Tieren (Hun- 
den), die nur m it Milch, Reis oder Fleiach ernahrt worden waren. D ie absoluten 
W erte des Jodgehalts achwankten, sowohl beim Hammel, wie auch besonders beim 
Hunde, innerhalb w eiter Grenzen, Die Verabreichung yon Jodalkali steigerte den 
Gehalt der Schilddruse an organisch gebundenem Jod. D er Jodgehalt des Thyreo- 
globulins der Schilddruse erwies sich bei einer Reihe von Analyaen (Schilddriiaen 
yom Schwein, Hammel, Pferd, Menach, Kalb) ais sehr inkonstant. Bei Fortnahm e 
einer Schilddruse (beim Hunde) und Eingabe von Jodalkali yerm ehrte sich die 
Menge und der Jodgehalt des Thyreoglobulins der zuriiekgelassenen Driise. Bei 
ausbleibender Jodzufuhr bew ahrt die Schilddruse, wie Verss. am jodfrei ernahrten 
und am hungernden H und ergaben, ihren Jodbeatand. (Ztachr. f. phyaiol. Ch. 91. 
400—24. 19/6. F rankfu rt a. M. Biolog. Inst.) H e n le .

F . B lum  und B,. G riitzner, Studien zur Physiologie der Schilddruse. V. Mit- 
teilung. Kommt Jod im  B lu t vor? Normales Hammel- und Ziegenblut und das 
B lut jodfrei ernahrter H unde w urde auf die Ggw. von J  untersucht. Im  B lut 
der jodfrei ernahrten H unde w ar niemals J  enthalten; im normalen Hammel- und 
Ziegenblut w ar organischea J  ebenfalls n icht aufzufinden, wohl aber in einigen 
Fallen spurenweise anorganisches J ;  ein Befund, der sich durch Aufnahme von J  
mit der N ahrung erklart. W urde H unden N aJ oder K J  yerabreicht, so w ar haufig 
noch lange nachher anorganisches J  im B lut nachzuweisen. — U nter 16 Fallen  yon 
Eklam psie bei F rauen  w ar 9 mai organisch gebundenes J  in geringer Menge im 
B lut nachzuweisen; ebenso in 2 Fallen yon N ephritis u. in  einem Fali yon Hirn- 
tumor. (Ztachr. f. physiol. Ch. 91. 450—64. 2/7. F rankfurt a. M. Biolog. Inst.) H e n le .

J.-E . A belous und C. S o u la , Anderungen des Hirnchemismtis bei der Ana- 
phylaxie. Im  G ehim  yon K aninchen, welche 0,02 g Urohypotensin pro kg in- 
jiz iert erhalten hatten, w urde der Gesamt-N, der Polypeptid-N, der NHa-N, der 
Gesamt-P, die Lipoide, der Lipoid-N, der Lipoid-P bestimmt. Gleichzeitig wurde 
das Serum der Tiere naeh A b d e r h a l d e n  auf proteolytische A ktiyitat gepruft. Die 
U nterss. zeigen, daB ais Folgę der Urohypotensininjektion eine gesteigerte Proteo-
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łyse erfolgt, welche sich durch A nstieg des proteolytischen u. des aminogenetischen 
Koeffizienten, sowie durch ein Starkerw erden der ABDEEHALDENschen Rk. anzeigt. 
Diese A nderungen wachsen bis zum 20. Tag nach der Injektion und nehmen ab 
bis zum 35. Tag, wo der normale Zustand w ieder erreicht w ird. Gleichzeitig mit 
diesen Modifikationen erfolgt eine Zunahme des Lipoidgehaltes bis zum 15. bis 
20. Tage, ohne Vermehrung des L ipoid-P u. Lipoid-N, D a der Cholesteringehalt 
verm indert ist, h a t man also die L ipoidyerm ehrung den Fettsauren  und Seifen zu- 
zuschreiben. D er in der gleichen Zeit sich manifestierende A nstieg des Nucleo- 
proteinkoeffizienten (Verhaltnis yon Protein-P  zu Protein-N) deutet auf neoplaatische 
Yorgiinge. Yfi. halten es fur moglich, daB diese nach einm aliger Antigeninjektion 
sich abspielenden Yorgange das Toxigenin liefern, welches sich bei der nachherigen 
Antigenzufuhr mit dem Antigen zum Anaphylaxieshoek auslosenden A potorin ver- 
oinigt. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 158. 1817—20. [15/6.*].) G tjg g en h e im .

J .- E .  A belous und C. S on ia , Iiber die Verdnderungen der K arne in  der Ana- 
phylaxie. Bestst. des m ittleren Korpergew ichtes, sowie des Gesamt-N, des Harn- 
saure-N, des Purin-N , des NH,-N , des NH 2-N, des P s0 6, des CaO, des MgO im Harn 
urohypotensinyergifteter Kaninchen fiłhrte zu folgenden Schliissen. D as Korper- 
gew icht sensibilisierter (mit Urohypotensin behandelter) K aninchen w ird n icht ver- 
mindert, sondem  nim mt in  Gegenteil zu, ebenso die H arnausseheidung, der Ge
samt-N, der H arnsaure-N , der Purin-N , welche bis zum 20. T ag  wachst, um gegen 
den 50. w ieder normal zu werden. D er azoturische Koeffizient erreicht sein Mini

mum arn 20. Tag, das V erhaltnis: NH 3 N zur ge]ben Zeit dag Maximum.
Gesamt-N

P j0 5 zeigt ein Minimum am 20. Tag, ein M aiim um am 55. CaO und MgO sind 
nicht ausgesprochen yerandert. Es besteht also neben dem im yorstehenden Ref. 
beschriebenen abnormen Stoffwechsel des ZentralneryensyBtems in der Sensibili- 
sationsperiode eine allgemeine S torang des Zellumsatzes. (C. r. d. 1’Acad. des 
sciences 158. 1918—19. [22/6.*].) G u g g e n h e im .

R u d o lf  A rn o ld , Experimentelle Untersuchungcn iiber die Quellungsfdhigkeit der 
verschiedencn Muskelarten in  Saurelosungen. Die Ergebnisse der Yerss. werden in 
folgender W eise form uliert: Es lassen sich yon den yerschiedenen M uskelarten zwei 
Typen von Quellungskurven gew innen, yon denen die eine einen starken Anstieg 
u. geringe Umkehrtendenz zeigt, die andere dagegen einen langsamen Anstieg, aber 
eine erhebliche Reyertierung. W orin der letzte Grund fiir die yerschieden starkę 
Qnellung der einzelnen M uskelarten liegt, is t nicht mit Bestimm theit zu sagen; eine Be- 
deutung kommt wahrscheinlich dem Sarkoplasma, bestim mt aber n icht dem Binde- 
gewebe des Interstitium s zu. Diejenige S., in  welcher M uskelfasern am besten ąuellen, 
ist die Salz3aure, die optimale Konz. derselben die von 0,025<l/0. Die von den einzelnen 
M uskelarten erreichten Quellungswerte lassen die Auffassung ais durchaus berech- 
tig t orscheinen, daB die kolloide Quelłung eine groBe Rolle bei der MuskelkontraJcłion 
spielt. Die Versg. bringen einen erneuten Beweis fiir M. H. FlSCHERs Theorie iiber 
die E ntstehung des Ódems, indem sie zeigen, daB naeh A ufhebung jeglicber Zir- 
kulation lediglich un ter dem EinfluB yon Saurewrkgg. Quellung stattfinden kann. 
(Kolloidchem. Beih. 5. 411—26. 15/5. [3/2.] Med. Klinik. Jena.) B lo c h .

E. B a ta i l lo n , E in  Reagens fiir die Aktivicrung und Sefruchlung von Batra- 
ciereiern, welche durch Cyanid von ihrer Schleimhulle befreit wurden. D er Leber- 
pankreassaft erwies sich ais sicheres Reagens zur E rkennung der Aktiyierung, 
bezw. Befruchtung von schleimfreien Batraciereiern. Jungfrauliche E ier werden 
rasch zerstort. Befruchtete E ier w iderstehen der Einw., ebenso durch Elektrisierung
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oder mecbanische Reizung ak tm erte  Eier. D ie Resiatenz der aktiyierten Eier 
manifestiert aieh jedoch erst einige Zeit nach der Aktiyierung. (C. r, d. l’Acad. 
des sciences 158. 1910—13. [22/5.*].) G u g g e n h e is i.

Jo h n  M. E w a r d ,  A r th u r  W . D ox uud S. C. G uernaey , D ie W irkung der 
Verfiitterung von Calcium und  von Eiioeifi an traclitige Schweirie a u f Gro/Se, Lebens- 
kraft, Knochen, Behaarung und  Allgemeinzustand der Jungen. T rachtige Sehweine 
erhielten eine aus Mais und NaCl zusammengesetzte S tandardkost; einigen der 
Tiere w urde auBerdem CaCl2 oder C aC08, anderen BluteiweiB verabreicht. Die 
Verfiitterung des Ca und mehr noch die des Proteina hatte  einen auBerordentlich 
giinatigen EinfluB au f GroBe, K raft, Knochengeriiat, Behaarung und Pettpolater der 
Jungen. (Amer. Journ. Physiol. 34. 312—25. 1/6. Iow a Experim ent Station.) H e n l e .

L. B. N ice, Jo h n  L. R o ck  und R . 0 . C o u r tr ig h t ,  B er E in  fiup des Adrena- 
lins a u f die A tm ung. H unde u. K atzen erhielten intrayenos A drenalin; Blutdruck 
und A tmung w urden graphisch registriert. Die W rkg. des Adrenalina auf die 
Atmung erfolgte synchron m it der au f das Zirkulationssystem  und beatand in der 
Regel in  einer Vertiefung der Atmung, weleber zuweilen eine Verflachung yorher- 
ging. Sehr liohe Doaen bew irkten eine Verflachung der Atmung. (Amer. Journ. 
Physiol. 34. 326—31. 1/6. Uniyeraity of Oklahoma.) H e n l e .

F r ie d r ic h  H a c k e r , Eeversible Lahmungen to n  Hautnerven durch Sauren und  
Salze. Vf. faBt die Ergebnisse sciner Unterss. hauptsachlich in den folgenden 
Punkten zusammen. Durch SS., sowohl anorganische wie organische, konnen in 
den entsprechenden Verdiinnungen reversible Liihmungen erzeugt werden. Dies 
HiBt sich durch die yoriibergehende Aniisthesie bei intracutanen Injektionen am 
Menaehen nachweisen, wie auch durch die Erhohung der Erregbarkeitsschw elle 
fiir elektrische Reizung am Froschischiadicus, die gleichfalls mehr oder weniger 
ruckgangig gemacht werden kann. Die Starkę der liihmenden W rkg. ist im weit- 
gehenden MaBe abhiingig von der Konzentration der H-Ionen. Basen rufen bei 
Injektionen in verd. Lsgg. eine Hyperalgeaie heryor, die wahracheinlich sekundiir 
durch die gleichzeitig auftretende H yperamie bedingt ist. — H ydrolytisch gespaltene 
Salze haben, wenn eine achwache Base mit einer starken S. yerbunden ist, bei 
Injektionen die aniiathesierende W rkg. der SS. Morphinchlorid hat eine sehwachę 
lokalanśisthesierende W rkg., die der S. zuzuschreiben ist. Die analgesierende W rkg. 
des K ,S 0 4 ist vor allem eine Eigenschaft des Kalinms. (Ztschr. f. Biologie 64. 
224—39. 27/6. [2/4.] W iirzburg. Physiol. Inst. d. Univ.) RONA.

M asak ad zu  H ash im o to , Z ur Frage der aus dem Verdauungstrakt darstellbaren 
diuretisch wirkenden Substanz. Das W eaen der schon fruher von Cow (Arch. f. 
exp. Pathol. u. Pharm ak. 69. 397; C. 1912. II. 1941) studierten Wasserdiurese bei 
ovaler und subcutaner Y erabreichung von O rganestrakten wurde durch w eitere 
Verss. an H unden mit perm anenter Blasenfistel niiher erforseht. Leitungswasser, 
per os gegeben, bew irkt iinmer eine meBbare Diurese, welche dagegen bei der 
subeutanen oder intravenosen Injektion fehlt. Die Temp. des per os gegebenen W. 
is t ohne EinfluB. Bei langsamer Injektion (in 50—70 Min.) des Leitungswassers in 
die H alsvenen tr itt eine schwache erhohte D iurese ein, welche durch NaCl-Zusatz 
(0,45°/0) bedeutend gesteigert wird. Die rasche Injektion des Leitungswassers in 
die Darmvenen bew irkt jedoch ebenso starkę Diurese, wie die D arreichung des W . 
per os. Subcutane Injektion des Leitungswassers erzeugt niemals eine Steigerung 
der Diurese, wohl aber Injektion von 0,45°/0ig. NaCl-Lsg. Dest. W . hat in der

S Y H I. 2. 34
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gleichen Menge, in der Leitungawasser immer Diurese verursacht, keine gesteigerte 
H am aekretion zur Folgę.

E itrak te  yerschiedener Abachnitte dea V erdauungstraktua (Magen, Duodenum, 
Diłnn- und Dickdarm) und der L eber haben nur insofern EinfluB auf die Diureac, 
ala die in ihnen enthaltenen M ineralbestandteile diuretiach wirken. Vf. gelsngt zu 
dem SchluB, daB zu dem Zuatandekommen der W aaserdiureae ein gewiaser Salz- 
gehalt dea W . und der allmahliche E in tritt der Hydram ie des Blutea notwendig 
iat. E in raaeher E in tritt der Hydramie, wie er bei schneller Injektion in die V. 
jugularis ein tritt, bew irkt keine D iurese. F iir den E in tritt der D iureae nach 
W assereinfuhr per os aeheint die M itbeteiligung dea V erdauungstraktus und der 
L eber von V orteil zu sein, eineraeits durch die Verlangsamung der Hydramie. 
anderersoits durch die mogliche A bgabe von NaCl und anderen Salzen an das re- 
sorbierte W . Nach dieser Auffassung besteht keine W aaserdiureae im strengen 
Sinne. Die sogenannte W aaaerdiurese, die nach der Verabreichung dea Leitungs- 
waaaera per os eintritt, muB ala eine kombinierte Form von Salz- und Wasser- 
diurese aufgefaBt werden. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharm ak. 76. 367—400. 29/5. 
W ien. Pharm akol. Inst. d. Univ.) G uGGENHEIM.

O sk ar W o lfsb e rg , Uber die JSinicirkung einer JReihc von Nahrungsmitteln  
a u f die Sekretion der Verdauungsdrusen. Vier Hunde, welehe eine tiefe Duodenal- 
kanule trugen, wurden m it verachiedenen N ahrungsm itteln in der W eise gefuttert, 
daB man bei einem Vera. eine bestim mte Menge dea N ahrungam ittela u. bei einem 
zweiten Vers. die doppelte oder 17 ,-fache  Menge verabreichte; die Verdauungs- 
aekrete wurden aufgefangen und gemessen, und es wurde beobachtet, ob die ver- 
m ehrte Nahrungsm enge ein entsprechendea Anwachaen der Sekretion bewirkte. 
Bei K artoffeln, B rot, B utter oder Zucker w ar das n icht der F a li, wohl aber bei 
Fleiach, Milch oder Bouillon, und zw ar w ar bei dieaen drei Nahrungam itteln die 
Yermehrung der Sekretion annahernd proportional der Menge der zugefiihrten 
N ahrung. Die Zeit der M agenentleerung w ar auch bei Y erdopplung der Sekretion 
kaum  verlangert. Bei derselben N ahrung u. deraelben Menge w ar un ter gleichen 
Bedingungen die Menge dea Sekrets annahrend konstant. (Ztschr. f. physiol. Ch. 
91. 344—71. 19/6. Hamburg-Eppendorf. Physiol. I n s t  d. Allgem. Krankenhauses.)

H e n l e .
S. J . T h a n n h a u se r , Ezperimentelle Studien uber den Nucleinstoffwechsel. I. Mit- 

teilung. Verdauung der Hefenuclcinsaure durch menschlichen Duodenalsaft. Iso- 
lierung der Triphosphonucleinsaure. W urde ITefenucleinsaure 72 Stdn. lang unter 
Toluol bei 37° der Ein w. von menschlichem Duodenalaaft unterw orfen, so lieBen 
sich in der Verdauungafl. weder Nucleoaide, noch freie Purinbasen nachweisen; 
wohl aber gelang die Iaolierung einer einheitlichen Subatanz von der Zus. 
C3,H 490 S3N16P 3, welehe Triphosphonucleinsaure genannt werden soli: schneeweiBes 
P u lver, ans was. Lsg. durch A. fallbar, 11. in W ., unl. in organischen Losungs- 
m itteln; [ a ]D17 =  —19,6° (in 3,815%ig- was. Lsg.). — Brucinsalz, CS2H490 23N 15P 3- 
6C 33H!60 4N2, Prismen aus h. W ., F . 200—205°. — Bei der H ydrolyse in  ammo- 
niakalischer Lsg. im Autoklayen lieferte die neue Verb. G uanosin, Adenosin und 
Cystidin. (Ztschr. f. phyaiol. Ch. 91, 329—35. 19/6. Milnchen. II . mediz. Klinik.)

H e n l e .
S. J . T h a n n h a u se r  und A. B om m es, Experimentelle Studien uber den Nuclein- 

stoffwechsel. II . M itteilung. Stofficechsclversuche m it Adenosin und  Gruanosin. 
Kauinchen, gesunde Menachen, ein leicht G ichtkranker u. ein achwer G ichtkranker 
erhielten aubcutan Adenoain und Guanosin; der H arn  dea Kaninchena wurde auf 
seinen G ehalt an Gesamt-N, A llantoin und Purin-N , der der Menschen auf seinen 
Gehalt an Gesamt-N, Harnsśiure und Parin-N  untersucht. Auch der H arnsaure-
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gehalt dea Blutes wurde erm ittelt. Beira Kaninchen veruraaehte die Injektion des 
Adenosina oder Guano3ius eine Vermehrung der A llantoinausscheidung urn das 
Doppelte gegeniiber den Vortagen. D er gesunde Menseh schied nach Injektion 
von 1 g Guanosin oder Adenosin 0,4—0,5 g H arnsaure mehr aus ais an den Vor- 
tagen, wogegen der H arnsauregehalt des Blutes vor und nach der Injektion gleich 
war. Der sehwer G ichtkranke zeigte nach subeutaner Injektion von 1 g Adenosin 
oder Guanosin keine Vermehrung der H arnsaureausscheidung; der leicht G icht
kranke zeigte eine yerzogerte Harnsiiurem ehrausscheidung. D er H arnsauregehalt 
des Blutea w ar bei den G ichtkranken nach der Injektion hoher ais vor der In- 
jektion. — Die Verss. machen es wahrscheinlich, daB ais physiologisehe Yorstufen 
der H arnsaure im interm ediaren Stofiwechsel die Nucleoside anzusprechen sind. 
(Ztschr. f. physiol. Ch. 91. 336—43. 19/6. Munchen. II . mediz. Klinik.) H e n l e .

F r. K uta ch  er, fjbcr einige Jixiraktstoffe des Flupkrebses. Zugleich ein Beitrag 
m r K enntnis der Kreatinbildung im  Ticr. Vf. konnte folgende E straktstofie bei 
dem FluBkrebs (Aatacus fluyiatilis) isolieren: Leucin, Tyroain, Purinbasen, d-Arginin, 
Betain, Neosin. G enau dieselben Extraktstoffe konnten A c k e r m a n n  u. K u tsc h e u  
(Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 13. 180. 610; 14. 687) auch beirn Crangon 
vulg. finden. Das yollige Fehlen des Kreatins in  beiden T ierarten, das durch be- 
trachtliche Mengen A rginin ersetzt ist, deutet fast mit Sicherheit au f die E ntstehung 
von K reatin  aus A rginin im Stofiwechsel. (Ztschr. f. Biologie 64. 240—46. 27/6. 
[10/4.] Marburg. Physiol. Inst. d. Uniy. Physiol.-chem. Abt.) R o n a .

A lois Y e lic h , Bemtrkungen zum  Studium  der physiologischen W irkung des 
Betains. W iihrend nach Verss. von A ndp.LIK, Ve l ic h  u . St a n e k  (Ztschr. f. Zucker- 
ind. Bohmen 29. 205; C. 1905. I. 622) von einer G iftigkeit des Betains n icht die 
Rede sein kann, soli nach W  a l l e r , P l im m e r  u . So w to n  (Proc. Royal. Soc. London 
72. 321. 345; C. 1903. II. 1457) Betain ahnlich dem Neurin, Muscarin und Cholin 
giftig w irken, ebenso nach KOHLRAUSCH (Ztschr. f. Biologie 57. 273; C. 1912. I. 
275). D er Vf. tu t dar, daB in den Verss. von W a l l e k , P l im m e r  und So w to n  die 
angegebenen Erscheinungen (Sinken des B lutdruckes, Verlangsamung des Pulses) 
ihren G rund nicht in der G iftigkeit des Betains, sondem in der A ciditat der be- 
nutzten, n icht geniigend neutralisierten Betainlag. h a tte , was auf Verss. m it Salz- 
siiure von noch geringerer A ciditat hinweist. Yon der absoluten Ungiftigkeit des 
Betains zeugen die Ergebnisse aller Verss. des Verf., bei welchen das Betain in 
einer Dosis yon 0,5 g den R atten , 1,0 g den M eerschweinchen, 5,0 g den H unden 
und K atzen direkt ins B lut eingefuhrt, keinerlei Vergiftungserscheinungen heryor- 
rief. Ebenso erwies sich das Betainchlorhydrat ais yollig ungiftig , wenn es nur 
gehorig neutralisiert wurde. Verss. an 5 Menschen bestatig ten , daB GenuB yon 
5—10 g freien Betains keine schadlichen Symptome heryorruft. (Zentralblatt f. 
Physiol. 28. 249—51. 30/5. [28/4.] Inst. f. Physiol. der H austiere. Bóhm. Techn. 
Hochsehule. Prag.) B lo ch .

J . L ifsch iitz , D er Abbau des Cholesterins in  den tierisehen Organen. VI. Mit- 
teilung. Cholesterin — Gallensauren. (Forts. yon Biochem. Ztschr. 52. 206; C.
1913. II . 599.) Aus Leberfett nach E ntfernung des Cholesterins u. 0.xycholesterins 
gewonnenes „Nichtcholesterin" w ar eine braunlichgelbe, am orphe, weiche Masse; 
wurde sie in Eg. gel. und m it Benzoylsuperosyd erwarm t, so resultierte eine Lsg., 
dis sich mit H ,S 0 4 kirschrot farbte und auch die A bsorptionserscheinungen der 
Oxydationsprodd. des Cholesterins zeigte. D as sogen. Nichtcholeaterin des Leber- 
fettes is t demnach ein weiterea Glied in der K ette der Abbauprodd. des Chole
sterins, die letzteres mit den G allensauren yerbindet. — Lost man Ochsengalle in

34*
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Eg. und erw arm t m it Benzoylsuperosyd, so erhalt man eine L sg., die au f Zusatz 
von 8—10 Tropfen konz. H 2S 0 4 sich kirsclirot fa rb t, iiberschichtet von einem 
blauen, blaugriinen und griinen R ing; dieselbe Rk. kommt dem Oxycholeaterin zu.
— Sowohl Cholesterinaaure, wie reine Cbolsaure geben mit D igitonin, A., Furfurol 
und H 2S 0 4 charakteriatisebe Farbrkk. und Abaorptionaeracheinungen. (Ztschr. f.
phyaiol. Ch. 91. 309—28. 19/6. Hamburg.) H e n le .

Grjlrungsclieuile und Bakteriologie.

M au rice  P ie t t r e ,  tjber krystallisicrtes Tyrosin bei baktericllen Zersctzungen. 
Langere Zeit bei niedriger Temp. gehaltenea Fleisch zeigt oft kryatalliniache Ab- 
scheidungen, welche ala Tyroain erkannt wurden. Daa A uftreten von Tyrosin- 
kryatallen liiBt naeh der Anaicht des Vfa. tiefergebende bakterielle Zerss. vermuten 
und m aeht eine genaue Untera. notwendig. (C. r. d. 1’Acad. dea scienees 158. 
1934—37. [22/6.*].) G u g g e n h e im .

S. K o sty tsch ew  und W . B r i l l i a n t ,  Die Synthesc sticksłoffhaltiger Stoffe im 
Macerationshefensaft. Die w ichtigsten Ergebniaae der Untera. Bind die folgenden: 
D er ilacerationahefenaaft en thalt immer eine betriichtliche Menge von EiweiBatoffen 
und die Endotryptase. — Bei 34° findet eine atarke Autolyae dea PreBaaftes atatt. 
Die hydrolysierbaren EiweiB3tofie sind naeh etw a 2 Tagen immer zerlegt; eine ge- 
ringe, aber ganz konatante EiweiBmenge hinterbleibt jedoch aelbat nach 9-tagiger 
Autolyse. — Nach der H ydrolyse der EiweiBatoffe konnen ayn tb e tisch e  Vorgange 
im Safte eintreten. Notwendige Bedingungen fur die Synthese aind: 1 . ein hin- 
reichender EiweiBzerfall und 2. eine hohe Zuckerkonzentration. Die fik. dea Saftes 
aeheint dagegen keine groBe Rolle zu apielen. — Nach erfolgten synthetischen Vor- 
giingen findet eine Zunahme des nach  der STUTZERgchen Methode mit Kupfer- 
hydro iyd  fiillbaren Stiekstoffes statt. In  gunstigen Fiilleu erreicht die Zunahme 
dea „Proteinatickatoffea" 10% der im frischen Saft vor der Autolyse enthaltenen 
Menge. Bedeutend geringere W erte liefert die Fallung des „Proteinstickstoffes“ 
mit Bleieaaig. Die gebildeten Stofie aind also m it den genuinen EiweiBatoffen dea 
Hefensaftea n icht identiach. (Ztachr. f. phyaiol. Ch. 91. 372—91. 19/6. [19/5.] 
Pflanzenphysiol. Lab. Hohere F rauenkurse St. Petersburg.) B lo c h .

F. S ch ó n fe ld , D ie Mineralbestandteile der Hefe und  ihre Sedeutung fu r  den 
Lebenszustand dcrselben. (Gemeinaam mit G. S chonfe lder.) Ea wurden die Mineral
bestandteile einer Anzahl Bruch- und Staubhefen untersucht. Die tabellarisch zu- 
aammengestellten Ergebniaae laaaen einen Zuaammenhang zwiBchen der Formen- 
bildung der Hefe und A rt der (anorgani8chen) E rnahrung erkennen. (W chachr. f. 
B rauerei 31. 245—47. 27/6.) S c h ó n f e l d .

F . S ch ó n fe ld , Entziehungskuren bei Hefen. (Vortrag auf der Hauptveraamm- 
lung dea Verein3 Deutacher Chemiker in Bonn.) Ea wurden Veras. angestellt, um 
iibererndhrter Hefe einen Teil ihres EiweiBgehaltes zu entziehen. Die Behandlung 
mit Malzmehl hatte  eine Entziehung von 10—15% EiweiB zur Folgę. Die Beein- 
fluaaung zeigte aich auBerdem in einer atarken Erhohung des Vergarungagradea u. 
der Triebkraft. — Die Behandlung mit Vorderwiirze hatte ebenfalls eine Abnahme 
an EiweiB und Mineralstoflen (anorganiache HtP 0 4 u. Kali) zur Folgę. Die W rkg. 
dieser Entziehungakur w ar allerdings nicht ao durchschlagend bei der Benutzung 
der Hefe im B rauereibetrieb, wie bei der m it Malzmehl bebandelter Hefe. Immer- 
hin iat man durch die Entziehungakur m it Yorderhefe im atande, ohne besondera
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App. etc. der ubernahrten Hefe EiweiB usw. bis zur U nterernahrung zu entziehen. 
(Wchschr. f. B rauerei 31. 257—61. 4/7. [5/6.].) S chOn p e l d .

Hygiene und Nalirnngsinittelclienue.

Eichloff, Abiceichender Fettgehalt zu, Beginn des Weideganges. Es is t bekannt, 
daB zu Beginn des W eideganges der Fettgehalt der Milch vielfach erheblich sinkt 
(bis auf weniger ais 2°/0) und langere Zeit auf dem niederen Stande bleibt. Diese 
Erscheinung is t steta zu beobachten, wenn zu Beginn des W eideganges kaltea 
W etter herrscht. Die Tiere strahlen dann viel W arm e aus, die wieder ersetzt 
werden muB, wozu die gleichen Futterstoffe, die auch zur B. yon F e tt dienen, yer- 
wendet werden. Im  allgemeinen fa-Llt dadurch der F ettgehalt allein, zuweilen auch 
die Milchmenge, u. es bleibt dann entw eder der prozentische Fettgehalt der Milch 
der gleiche wie yorher, oder er sinkt trotzdem. (Milchwirtschaftl. Zentralblatt 43. 
3 6 5 -6 6 . 1/7.) RC h l e .

P. B erg , D ie sibirische B utter des Hamburger Marktes. Vf. bespricht die Entw. 
und den gegenw artigen Umfang der M eiereiwirtschaft in  Sibirien, die Verhaltnisse 
des Handels m it sibirischer B utter und die Ergebnisse der Unters. von 178 Proben 
solcher B u tter, die in der Zeit vom 15/10. 1912 bis 29/12. 1913 in H am burg ein- 
gingen. Die yerhaltnismaBig niedrigen W erte ftlr die REIcnERT-MEISZLsche Zahl 
bei sibirischer B utter siud bereits aus der L itera tu r b ek an n t Vf. fand bei 30% 
der yon Mitte Oktober bis Ende F ebruar untersuchten Proben unter 24 liegende 
RElCHEKT-MElSZLsche Zahlen, w ahrend solche W erte in der Zeit von Marz bis 
Mitte Oktober nur bei 2%  der Proben festgestellt wurden. Farbung mit Anilin- 
farben konnte in keinem Falle nachgewiesen werden, ebensowenig wie das V. von 
Borsiiure, Benzoesiiure u. Salicylsaure. Auch die zuweilen angestellten Priifungen 
auf Form aldehyd und Fluoryerbb. verliefen negatiy. D er W assergehalt iiberstieg 
in keinem Falle 16%. Bei 33% sam tlicher Proben tra t die N itratreaktion mit 
D iphenylamin deutlich ein, die Menge der H N 0 3 betrug aber in keinem Falle mehr 
ais 2—3 ing -% . Sie riih rt w ahrscheinlich von einer Behandlung des Rahms mit 
Salpeter her, die zur Bekampfung verschiedener, bei sibirischer B utter sich ofter 
bemerkbar machender Geschmacksfehler stattfindet (ygl. nachfolgend. Ref.). (Ztschr. 
f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 27. 881—93. 15/6. [18/3.] Hamburg. Staatl. 
Hyg. Inst.) RtJHLE.

S ch eb a lin , Resultate der Butterkontrolle im  Bezirk Smeinogorsk, Gouvern. Tomsk, 
und in  der Provinz Semipalatinsk. Angabe der Ergebnisse der U ntersuchung yon 
61 B utterproben. Es schw ankten:

der W a s s e r g e h a l t ..................................... von 8,30 bis 15,85%
der S a l z g e h a l t ........................................... ......... 0,41 „ 3,72%
die R efrak tom eterzah l bei 40° . . . .  „ 41,77 „ 44,92
die RElCHEKT-MElSZLsche Z ahl . . .  „ 24,09 „ 29,93

(ygl. yorateh. Ref.). (Milchwirtschaftl. Zentralblatt 43. 357. 1/7. Semipalatinsk. 
Milchw. Unters.-Lab.) ROh l e .

Th. von  F e lle n b e rg ,  Uber den Ursprung des Methylalkohols in  Trinkbrannt- 
weinen. Vf. hat friiher (Mitt. Lebensm ittelunters. u. Hyg. 4. 122 u. 273; C. 1913.
II . 309 u. 1334) gezeigt, daB sich Methylalkohol in allen Branntweinen findet, dereń 
Maische au f den Tresteru yergoren wurde. Um festzustellen, welcher Trester-
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branindrogen auf Ggw. von M othoiylgruppcn, da diese nach T s c h i r c h  am ehesten 
Erfolg yersprachen. Zu dem Zwecke wurden 1—2 g der Drogen oder Auaziige 
davon mit 50, ccm H 2S 0 4 (1 : 10) */, Stde. am RiickfluBkuhler zu schwachem Sieden 
erhitzt und 25 cem abdestilliert. Um E ster zu yerseifen und Aldehyde und 
Terpene zu osydieren, wurde das D estillat m it etwaa NaOH und A gN 03 yersetzt 
und 12—15 ccm abdestilliert. Das Destillat. w urde noch zwei- bis dreimal derart 
destilliert, daB der R iickstand stets beseitigt wurde. SchlieBlich w urde ein Destillat 
von 4 ccm erhalten , in dem der Methylalkohol stark  angereichert war. E r wurde 
nach DenigŻS (C. r. d. l’Acad. dea sciencea 150. 832; C. 1910 . I. 1992) nachge- 
wiesen. D ie Empfindlichkeitagrenze der Rk, liegt bei Verwendung von 1 g Sub- 
stanz bei 0,02—0,03%. Es hat sich bei der Untera. gezeigt, daB nur die Lignino- 
Membranine, die Pektino-M embranine u. von den Gummo-Membraninen der Traganth 
M ethoiylgruppen enthalten. Vom L ignin war dies bekannt, yom Pektin  u. Traganth 
noch nicht. F u r  den hier yorliegenden Fali kommt nur daa P e k t i n  und seine 
M uttersubstanz, das P r o t o p e k t i n ,  in  Frage. Erateres iat ala ein Methylester der 
Pektinsaure anzuseben; es w ird durch die Einw. der Pektase in  Methylalkohol und 
Pektinsaure gespalten. In  den PreBruckstiinden yon der W einbereitung befmdet 
sich das gesam tę, noch unyeranderte Protopektin (ein Teil is t ais Pektin  in  den 
F ruchtsaft iibergegangen), daa bei der Vergarung der T rester zur B ereitung von 
T r e s t e r b r a n n t w e i n ,  wohl iiber P ek tin , in Methylalkohol und Pektinsaure zer- 
fallt. D a die T rester nu r noch eine geringe Menge Zucker enthalten , so kann in 
den Tresterbranntw einen der A thylalkohol n icht derartig  den M ethylalkohol iiber- 
w iegen, wie in den W einen, und man findet somit in jenen  bis iiber 4%  Methyl
alkohol. (Mitt. Lebensm ittelunters. u. Hyg. 5. 172—78. Lab. d. Schweiz. Gesund- 
heitsam tes jY orstand: S ch a ffeb .] .)  R O hle.

Pliarmazeutisclie Clieiuie.

R ic h a rd  L iiders, Chemisch-pharmazeutische Industrie. B ericht iiber Fortschritte 
und N euheiten im Jah re  1913. (Chem. Ind. 37. 241—47. 1/5. 269—74. 15/5. 307
bis 314. 1/6. 348—54. 15/6.) ' B lo ch .

A. G. B a r la d e a n , Reinigung des destillierten Wassers durch Ausfrieren. Die 
beste Methode zur Herbt. moglichst reinen W . is t die des A usfrierens. Vf. be- 
schreibt kurz die notigen A pparate u. Handgriffe, beigegeben is t eine Zusammen- 
atellung yon Vorschriften fur K altem ischungen. (Schweiz. Apoth.-Ztg. 52. 369 bis 
bis 371. 18/6. 382—84. 25/6. Bern. Botan. Inat. d. Uniy.) G rijim e .

C. M ann ich , Nochmals „S a l i c o l (Vgl. C. M a n n ic h  u . S. K r o l l ,  Apoth.-Ztg. 
2 9 . 185; G. 1914. I. 1368.) Die dem Yf. yom Fabrikanten  zugesandte Probe der 
}ius Citronensiiure und A cetylsalicylsaure dargeatellten Verb. beatand aua einem 
Gemisch yon Salicylsaure m it 3,5% Citronensaure. Esterartige Verbb. waren nur 
in ganz untergeordneter Menge yorhanden. (Apoth.-Ztg. 2 9 . 594—95. 1/7. Gottingen. 
Pharm . Lab. d. Uniy.) D O s te rb k h n .

C. M an n ich  und G. L eem hu is , Cadogel purum  — TeerlcoUoid. Das yon der 
Chinoin-Fabrik, Berlin C 2, in den H andel gebrachte Prod. ist ein balsamartiges, 
mit Hilfe yon Harzen und wenig A. bereitetes T eerpraparat, welches die Bezeich- 
nung „Teerkolloid" obne innere B erechtigung fuhrt. (Apoth.-Ztg. 29 . 528. 13/6. 
G ottingen. Pharm . Lab. d. Uniy.) DtJSTERBEHN.
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C. M annich. und G. L eem h a is , Algocratine. D as yon E. L a n c o sm e , Paris, 
vertriebene M ittel gegen Migriine, Neuralgie etc. besteht aus einem Gemisch von 
cn. 50 g Phenacetin, 10 g Kaffein und 40 g Pyram idon. (Apoth.-Ztg. 29. 553—54. 
20/6. Gottingen. Pharm . L ab. d. Univ.) DUs t e r b e h n .

C. M an n ich  und G. L eem h a is , Beatin. Das yon G. F a h e l , Paris, in  den 
Handel gebrachte P rap a ra t soli 1,35 g Lactocreoaot. Bolub. continuens creosot. pur.,
2,4 g Cale. lactophosphor. contin. cale. phosphor., 0,12 g Kodein, 0,01 g Diacetyl- 
morphin. hydrochloric., 3 g Alcoholat. Aconiti, 3 g Alcoholat. citri, W . und Zucker 
ad 300 g enthalten. D ie U nters. ergab qualitativ die Ggw. der angegebenen Sub- 
stanzen. D er Gehalt an K reosot und Kodein diirfte auch quantitativ  den An- 
gaben entsprechen. Dagegen is t der K alksalzgehalt ganz erheblich geringer ala 
angegeben. D as Lactocreoaot. Bolub. diirfte ein Phantasienam e aein. (Apoth.-Ztg. 
29. 595. 1/7. G ottingen. Pharm . Lab. d. Univ.) DO s t e r b e h n .

G eorg  H ein sin s, Z u r Verwendung des Lum inals in  der allgemeinen Praxis. 
Vf. empfiehlt, bei einfacher Schlaflosigkeit steta mit 0,05 g, bei U nruhezustanden 
mit 0,1 g  anzufangen, 0,3 g pro doai nicht zu iiberschreiten und pro die n icht 
mehr ala hochstena dreimal diese Doaia zu geben. Nach 4—5 Tagen is t die Ver- 
abreichung des Luminale um ein- bis zweimal 24 Stdn. zu unterbrechen. Sollte 
trotzdem eine W rkg. n ich t zu bemerken sein, ao is t eine Kombination m it anderen 
Mitteln (Morphin) geboten. (Med. K linik 1914. Nr. 14. 8/6. 4 Seiten. B erlin; Sep.)

DOs t e r b e h n .
H . K ilia n i,  Der Digitoxingehalt des D igifólins „ Ciba“. Vf. w endet aich gegen 

eine Publikation von WRATSCBKO (Ztscbr. Allg. Ósterr. Apoth.-Yer. 52. 183), in 
der behauptet wird, daB die Angabe, wonach Digifolin auch D ig ito iin  enthalte, 
einwandfrei w iderlegt sei. Es is t vielmehr vom Vf. nachgewiesen worden, daB 
daa Digifolin „C iba“ auch Digitoxin enthalt, welchea n icht erat nachtraglich zu- 
gemiacht worden ist. (Apotb.-Ztg. 29. 581. 27/6.) DOs t e r b e h n .

Agrikulturchcmie.

A lv in  J . Cox und A. S. A rg iie lle s , Die Boden der Insel Luzon. Eingehende 
Unteras. der Boden der H auptinael der Philippinen, dereń Einzclheiten aich im 
Auszug nich t w iedergeben laasen. (The Philippine Journ. of Science 9. A. 1—48. 
Febr. Manila. P . I .  B ureau of Science.) St e in h o p .s t .

F . M ille r , Uber den JEinflujS des Kalkes a u f die Bodenbakłerien. Ea wurden 
die Yerss. von H . F i s c h e r  (Landw. Vers.-Stat. 70 . 335; C. 1 9 0 9 . II. 232) wieder- 
holt und erweitert, um die Eigenschaft dea Kalkea, die L ebenstatigkeit der Boden- 
bakterien anzuregen, aufzuklaren. Folgendes wurde gefunden: 1. Zusatz von Atz- 
kalk zu G ottinger Lebmboden bew irkt anfangs eine starkę Yermehrung, dann be- 
trachtliche V erm inderung der Bakterienzahl. 2. Zuaatz von 0,3, 0,5 und l°/o CaO 
ergibt anfanglich eine auffallende Verminderung der Bakterienzahl und 8pater eine 
ungeheure Vermehrung. Je  groBer die Atzkalkgabe, desto langer die D auer der 
Hemmung, desto groBer aber auch die Vermehrung, wenn sie endlich eintrat.
3. Zusatz von 5%  CaO yerhinderte daa Bakterienw achstum  yollig. 4. Gleichzeitiger 
Zuaatz yon Dextrose neben A tzkalk ergab weit starkere Bakterienyerm ehrung und 
frUhere tJberw indung der durch starkę A tzkalkgaben bew irkten Hemmung. 5. A uf 
die Vermehrung einer R einkultur yon Bac. fluoreacena in steriliaierter E rde wirkte 
0,1% CaO nicht yeratarkend; der A tzkalk w irkt also au f yerachiedene Bakterien-
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arten versehieden. 6. W enn der A tzkalk sich 8 Tage in sterilisierter Erdc vor 
der Im pfung befand, w irkte 0,l°/o CaO w eniger al3 Reizm ittel u. yerlor 0,5°/0 CaO 
schneller die hemmende W rkg. 7. G ottinger kalkreiche Lehm erde zeigte keine 
Besehleunigung der D enitrifikation durch A tzkalk in Gaben von mehr ais 0,05%, 
sondern eine Sehadigung; in  kalkarmem Buntsandsteinboden tra t eine Reizwrkg. 
in dieser R ichtung durch Gaben von 0,01—0,06% CaO hervor. 8. Zusatz von 
A tzkalk bia 0,1%  zu G ottinger kalkreichem oder Eddigehiiuser kalkarmem Sand- 
boden verm inderte die Salpeterbildung aus schwefelsaurem Ammoniak; 0,5% CaO 
hob diesen ProzeB fast auf. (Ztschr. f. Giirungsphysiologie, allg., landw irtsch. u. 
teehn. Mykologie 4. 194—206. April. Landwirtsch.-bakteriol. Inst. Univ. Gottingen.)

B l o c e .
J . K o n i" ,  J .  H a se n b a u m e r und R . K ro n ig , Die Trennung der Bodenteile 

nach dcm spezifischen Gewićht und  die Beziehungen zwischen Pflanzen und Boden. 
In  Erganzung der friiheren Uuterss. (vgl. Landw. Vers.-Stat. 79 . u. 8 0 . 491—534;
C. 1913. I. 2001 u. fruher) wurde nach einem Mittel zur mechanischen Trennung 
der einzelnen M ischbestandteile des Bodens, namentlich zur Best. des humus-, bezw. 
kolloidreichen Anteiles gesueht. Die Unters. wurde ferner unternom m en, um fest- 
zustellen, wie sich die einzelnen landw irtschaftlichen Kulturpflanzen in der Auf- 
nahme der Nahrstoffe aus einem und demselben Boden yerschieden yerhalten.

Aus den Ergebnissen sei folgendes m itgeteilt: Die Trennung der Bodenbestand- 
teile wurde durch A usschuttlung der Boden mit Bromoform-Benzolgemisch, bezw. 
Aussehiitteln u. Zentrifugieren ausgefuhrt. Letzteres ermoglicht eine vollkommene 
Trennung der Bestandteile. Es w urden auf dieso W eise von jedern Boden 5 Frak- 
tionen erhalten, dereń O iydationskraft u. B estandteile bestim m t wurden. Je  nach- 
dem ein Boden sich leicht oder schwer in seine B estandteile trennen laBt, kann 
man schlieBen, ob er aus gleich- oder verschiedenartigen K onstituenten zusammen- 
gesetzt ist. So w ar bei Ton- oder Schieferboden eine T rennung durch Schiitteln 
n icht moglich. Eine A bscheidung von spezifiseh leichteren Bestandteilen liiBt auf 
einen humus- und kolloidreichen Boden schlieBen; bei A bscheidung spezifiseh 
schw erer Bestandteile liegt um gekehrt ein wenig fruchbarer Boden vor. Die 
schw erste Fraktion bestelit zum groBten Teil aus Silicattriim m ern; die leichteste 
(F )  enthalt groBe Mengen organiseher Substanz. D er G ehalt an Nahrstoffen wachst 
regelmaBig von der spezifiseh schwereren zur spezifiseh leichteren Fraktion.

Beziehungen zwischm Pflanzen und Boden. Seit 1904 w urden auf seebs ver- 
schiedenen Bodenarten dieselben Kulturpflanzen angebaut, die E rnten  erm ittelt u. 
der G ehalt an den w ichtigsten Nahrstoffen (N, P ,0 5, K ,0 , CaO) erm ittelt. Die in 
G efiiB en  im  G la s h a u s e  wachsenden Pflanzen liefern fur gleiche Bodenflaehe 
mehr E rntetrockensubstanz, ais die im F r e i e n  wachsenden Pflanzen. In  warmen 
und trockenen Sommern is t die Aufnahme von MineralstofFen, besonders von Phos- 
phorsaure, groBer, ais in kiihlen und regenreichen Sommern. A uf 1 g der wich
tigsten Nahrstoffe entfallen folgende Menge Pflanzentroekensubstanz:

N HaPO« K sO
W aehstum : (auf 1 g) (auf 1  g) (auf 1 g)

au f 6 Yerschiedenen 1 im Glashause . . . . 62 177 69
Bodenarten J im Freien  . . . 59 161 4S

A uf gutem  G a rte n b o d e n ................................ 49 109 47

Bei CaO kommen auf 1 g  im M ittel 83 g Trockensubstanz. — Kali und K alk 
konnen sich anscheinend in Pflanzen vertreten , derart, daB dereń Summę ca. 3,0 
bis 3,5 g  in 100 g Pflanzentroekensubstanz betragt. In  6 Bodenarten haben sich 
mit Ausnahme von lehmigem Sandboden sebr gute Beziehungen zwischen den 
geem teten  Mengen an Pflanzentroekensubstanz und folgenden chemischen, bezw.



505

physikalisehen Eigenschaften der Boden  herausgestellt, niimlich: a) der Absorptions- 
gróiJe fur NH 3 nach K n o p , b) desgleichen fiir K ali und H 3P 0 4 nach FESCA, c) der 
Hygroskopizitiit naeh Mit s c h e h l ic h , d) der AbsorptionsgroBe fiir Mcthylyiolett, 
e) der osmotisehen W asseraufnahm e, f) der elektrolytischen Leitfahigkeit. Zur 
Best. des fiir die Pflanzen aus dem Boden aufnehmbaren Kalis eignet sich 5-stdg. 
DSmpfen bei 5 Atra. m it W asser. D ie Aufnehmbarkeit der Phosphorsaure scheint 
weaentlich von dem Gehalt der Boden an MgO, Fe80 3 und A)s0 3 abhangig zu sein, 
derart, daB, je  hoher der G ehalt an diesen B asen, um so schwerer die Aufnehm- 
barkeit der H3PO< ist. D ie elektrolytische Leitfahigkeit und das 5-stdg. Datnpfen 
des BodenB vor und nach der E rnte sind im stande, die Abnahme an Niihrstoffen 
im Boden infolge des Pflanzenwachstuma festzuatellen. (Landw. Jah rbb . 46. 165 
bis 251. 6/4. Landw . V ersuchsstation. M unster i. W.) SCHONFELD.

A. M a u sb e rg , Uber die W irkung des Chilesalpeters und  des schuefelsaureii 
Ammoniums zu Kartoffcln und  Zuckerriiben. Bei den M itteilungen desV f. (Landw. 
Jahrbb. 45. 29; C. 1914 1.2012) ist ein kleines Yersehen unterlaufen, durch desseu 
Beriehtigung das W irkungsverhaltnis von Chilesalpeter und (NH4)jS04 eine Ver- 
schiebung zugunsten des letzteren erfiihrt, so daB eine gleichgiinstige W rkg. von 
Salpeter und  (NII4)2S 0 4 zu Zuckerriiben erzielt wurde. (Landw. Jahrbb . 46. 339 
bis 342. 6/4.) Sc h On f e i .d .

W ilh e lm  V ó ltz , A u g u st B a u d re x e l und A rn o ld  D e u tsc h la n d , Die Ver- 
wertung des Kartofelkrautes ais lic u  und  ais Sauerfutter durch Wiederkduer. I I .  Der 
Futtericert des Topinamburkrautes. Die Yerss. der Vff. (vgl. Landw. Jahrbb. 43. 
177; C. 1912. II. 1942) wurden mit einer anderen Sorte fortgesetzt und der Nahr- 
effekt des Kartoffelkrautes bei der M ilchproduktion der Kiihe gepriift. Aus den 
Ergebnissen sei folgendes m itgeteilt. Aus der Zus. und aus den V erdauungswerten 
des Kartoffelkrautes („W ohltm ann“ und „Silesia") ergibt sich, daB es in  bezug auf 
den Ndlireffekt ungefiihr dasselbe leistet, wie gutes W iesenheu. Die Verluste an 
verdaulichen Nahrstoffen bei der Sauerfutterbereitung waren nicht groBer, ais die- 
jenigen an RohnahrstofFen. Das getrocknete oder eingesauerte K artoffelkraut ist 
ein einwandfreies Futterm ittel. — Das Topinamburkraut is t ala Futterm ittel gutem 
W iesenheu gleichzustellen. Bei ausschlieBlicher V erfutterung ruft cs jedoch starkę 
Garungen im V erdauungstraktus des Schafea hervor. Daa T opinam burkraut ent- 
hielt in 100 g Troekensubstanz:

Asche Organ. Subst. Eohprotein Rohfett N-freicRohfaser E itraktstoffe Cal. inlO O g 
14,12 85,S8 11,19 1,27 23,3S 50,12 383,6.

(Landw. Jahrbb . 46. 105—60. Berlin. Ernahrungaphysiol. Abt. d. Inst. f. Garungs- 
gewerbe.) SCHÓNFELD.

Aiialytisehe Chemie.

J . W . A m es und E . W . G a ith e r ,  Die Bestimmung von Kohlenstoff in  Boden 
und Bodenausziigm. Naeh Yerss. der Vff. eignet sich am besten zur Best. des 
H umus die Osydationamethode m it einer M ischung aus 3,3 g C r0 3, 10 ccm W . 
und 50 ccm H ,S 0 4 (D. 184). Zur A bsorption der gebildeten C 02 beschreiben sie 
an der H and einer Abbildung einen praktischen A pparat. D ieserhalb sei auf das 
Original verwiesen. (Journ. of Ind. and Engin. Chem. 6 . 561—64. Juli. [6/4.] 
Wooater. Abt. f. Chem. d. Landwirtsch. Versuchs8tation f. Ohio.) Gkimme.

Percy Kay, Bestimmung organischer Bestandteile im Wasser. Zur Best. der 
organi8chen B estandteile des Wassers werden 500 ccm mit 1,1 g  K alium ferricyanid
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und 3,5 ccm konz. KOH (D. 1,27) 1 Stde. gekocht. Nach dem A bkuhlen wird mit 
HCi angesauert, 1 g  K J  und ein UberschuB an Zinksulfat oder Z inkacetat zugefugt. 
Nach kurzem Stehen m acht man m it Soda alkaliach und titr ie rt daa in Freiheit 
gesetzte Jo d  mit 7 10-n. Thiosulfat. Bei der Behandlung w ird das Ferricyanid in 
Ferrocyanid ubergefuhrt un ter B. von O. 1,1 g  K 3Fe(CN)„ bilden 3,7 ccm 0. 
Durch Differenz aus dem m it und ohne W asserzusatz gebildeten O w ird der Ver- 
brauch an O zur 0xydation  organischer B estandteile im W . berechnet. (Chem. 
News 110. 13. 10/7. [29/6.] H arrogate, Roseyille Road 5.) St e in h o r s t .

J . W . E llm s  und S. J . H au se r, Die JEinwirkung von Ferrisalzen und  Niłriłcn 
a u f den Nachweis von freiem Chlor nach der o-Tólidin- und  der Jodidstarkemethode. 
D ie Verss. der Vff. ergaben, daB Ferrisalze und N itrite  in starkeren Dosen einen 
G ehalt von Cl oder H ypochloriten yortauschen konnen. Die Grenze liegt bei Ferri
salzen bei 1:1000000, b e iN itriten  bei 0,1:1000000, wenn die o-Tolidinmethode an- 
gew andt wird, bei der Jodidstarkem ethode liegt die Grenze bei 0,2, resp. 0,01:100000. 
(Journ. of Ind . and Engin. Chem. 6 . 553—54. Ju li. [29/5.] C incinnati, Ohio. Cin- 
c innati F iltra tion  Plant.) G r im m e .

F . H a u ssd in g , Z u r Frage der Bestimm ung der citroncnsaurelóslichen Phosphor- 
saure in  Thomasmehlen nach der v. Lorenzschen Methode (nebst Vorwort yon 
0 . L em m erm ann). (Vergl. Landw . Jahrbb . 45. 119; C. 1914. I. 2016.) W eitere 
Verss. fiihrten zur B estatigung der friiheren Befunde. D ie Methode L o r en z  gibt 
die yorhandene Phosphorsaurem enge in  haarscharfer tfbereinatim m ung wieder, uu- 
beeinfluBt durch die Ggw. der C itronensaure, CaO, F e  und  SiO.. (Landw. Jahrbb. 
46. 327—38. 6/4. Berlin. A grikulturchem . Vers.-Stat. Inst. f. Versuchswesen u. 
Bakteriologie an der Landw . Hochschule.) S chOn f e l d .

E rm o n  D. E a s tm a n  und J o e l  H . H ild e b ra n d , D ie JSersłcllung von „neutraler“ 
Ammoniumcitratlosung. A uf G rund theoretischer Erw agungen und praktischer 
Verss., betreffs derer auf das Original yerwiesen werden muB, geben die Vfl. 
folgende Vorschrift zur H erst. yon neutraler Am m onium citratlsg.: 370 g Citronen
saure werden in 1500 ccm W . gel. und mit konz. NH3 neutralisiert. Abkuhlen 
au f 20° und zugeben von weiterem NH 3 aus einer B iirette unter standigem  Um- 
riihren, bis 10 ccm m it Rosolsaure in  einem NESZLERschen Glase dieselbe Farbung 
geben wie 10 ccm einer wie folgt hergestellten Phosphatlsg.: 25 ccm einer ca. 
0,1-molaren Lsg. von NasH P 0 4 (mit so viel verd. HCI oder NaOH yersetzt, bis 
Phenolphthalein gerade noch farblos bleibt) m it ljl0-u. HCI und M ethylorange 
titrieren. W eitere 25 ccm werden m it nu r ‘/e der bei der T itration  gefundenen 
Menge HCI yersetzt. Sie dienen zu oben erw ahnter Farbpriifung. Man bringt die 
neutralisierte Citratlsg. au f D.-° =  1,09. Je  10 ccm Citratlsg. und Phosphatlsg. 
werden m it 2 Tropfen einer Lsg. von 0,25 g Rosolsaure in je  50 g W . -f- A. ver- 
setzt. Zugeben yon N H , zur Citratlsg., bis gleiche Farbtiefe erreicht ist. (Journ. 
of Ind . and Engin. Chem. 6 . 577—80. Ju li. [4/4.*] Berkeley. Chem. L ab. der Cali- 
fornia-Univ.) Gria im e .

R ic h a rd  E d w in  L ee , Jo h n  P . T ric k e y  und W a lte r  H . F e g e ly , Methode 
zur schnellm  guantitativen Analyse von Bronze und Messing (Pb, Cu, Sn , Sb, Fe 
und Zn). 1. B e s t . v o n  P b . 0,5 g  der Legierung werden in einem 300 ccm- 
Erlenm eyer mit 12 ccm W ., 4 g W einsaure und 4 ccm konz. HNO, bis zur klaren 
Lsg. erhitzt, 1—2 Minuten abkuhlen lassen und nach Zusatz von 10 ccm konz.
H ,S 0 4 bis zur Y ertreibung der HNOs einengen. Mit 100 ccm k. W . verdunnen, 
nach Zusatz yon 75 ccm A. durchschiitteln, 2—3 M inuten absitzen lassen und durch



507

Goochtiegel filtrieren, auawaschen mit H 2S 04-haltigem W ., bis der Nd. weiB ist, 
nachwaschen mit A., troeknen und gliiben. P b S 0 4 X  0,683 =  Pb. — 2. B e s t. 
von Cu. 0,5 g  Legierung in 400 ccm-Becherglas m it 5—10 ccm HNO„ (1 : 1) iiber- 
gieBen, unter Bedecken m it einem Uhrglase bis zur Verlangaamung der Rk. steben 
lassen, abdampfen zum Sirup, yerdiinnen au f 200 ccm, KOH zugeben, bis eben ein 
geringer Nd. yon Cu(OH)2 besteben bleibt, zufiigen von iibersehussiger Essigsaure 
und abkiihlen. N ach Zusatz yon 40 ccm 10%'g- K J-L sg. und 5 ccm Starkelsg. 
mit Thiosulfat au f Farblos titrieren. — 3. B e s t. v o n  S n  u n d  Sb. 0,5 g werden 
wie bei 2 mit H N 0 3 gel., Lsg. abdampfen, m it 15 ccm verd. HNO, einige M inuten 
kochen und auf 200 ccm yerdiinnen. 5 M inuten kocben, dureh Goochtiegel 
filtrieren, m it h. HNOs, dann m it h. W . auswaschen, Nd. troeknen und gliihen. 
SnOs (-J- Sb20 4) X  0,788 =  Sn (-f- Sb). D as F iltra t kann zur Best. von Cu benutzt 
werden, indem wie bei 2 zunachst m it KOH alkalisiert, dann m it Essigsaure an- 
gesiiuert und Cu jodom etrisch bestimmt wird. — 4. B e s t . v o n  Sb. 0,5 g  der fein 
geraspelten Probe m it 25 ccm konz. H 2S 0 4 in einem 300 ccm-Kjeldahlkolben bi3 
zur farblosen Lsg. -f- weiBem Nd. erhitzen. Nach dem Abkiihlen mit 100 ccm W . 
yerdiinnen, iiberspiilen in 400 ccm -Becherglas, au f 200 ccm yerdiinnen und 
nach dem Erw arm en au f 70° m it K M n04 titrieren  bis zur bleibenden Rotfarbung. 
tjberschuB m it Ferriam m onium sulfat zuriicktitrieren. — 5. BeBt. v o n  F e  u n d  Zn. 
0,5 g Legierung in 400 ccm-Becherglas in geniigend verd. HNOa (1 : 1) h. geloat, 
abdampfen zur Trockne, nach Zusatz yon 10 ccm HC1 und 100 ccm W . au f 70° 
erhitzen und mit H ,S ausfallen. Nd. abfiltrieren, mit W . auswaschen. a) Z n  in  
A b w e s e n h e i t  y o n  F e . F iltra t im 500 ccm-Becherglas au f 200 ccm yerdiinnen, 
auf 70° erhitzen und m it Ferrocyanidlsg. titrieren  (Indicator FeCls oder Uranyl- 
nitrat). — b) Z n  -)- F e . Zugeben yon 2 ccm HNOa zu obigem F iltra t, zum Sieden 
erhitzen und nach Zugabe yon 25 ccm 5-n. N H 4C1-Lsg. mit NH„ h. ausfallen. 
Fe(OH), abfiltrieren, gliihen und ais F e2Os wagen. — Die Vff. machen noch auf 
einige VorsichtamaBregeln bei Anwesenheit anderer H etalle aufmerksam und geben 
Beleganalysen fiir die B rauchbarkeit ihrer Methoden. (Journ. of Ind. and Engin. 
Chem. 6 . 556—60. Ju li. [6/4.*] Meadyille, Pa. Chem. Lab. de3 A l le g h e n y  College.)

Gr im m e .
J . B,. W r ig h t  und 0. F . S m ith , Quaniitative Bestimmung der Badiumemanation  

in  der Atmosphdre, die Beziehungen zur Hohe und  mcteorologischen Verhaltnissen. 
Die Absorption der Badiumemanation der L uft erfolgt durch CocosnuBkohle. 
Durch Erhitzen w ird die absorbierte Em anation ausgetrieben und iiber W . auf- 
gefangen, durch E inleiten in eine Ionisationskam mer, die mit einem Elektroskop 
oder einem Elektrom eter yerbunden ist, w ird dieselbe gemeasen. Luft, die durch 
eine Radiumbromidlsg. yon bekanntem Radium gehalt geleitet wird, w ird analog 
behandelt. D ie in einem gegebenen Volumen L uft enthaltene Emanation berechnet 
man aus dem V erhaltnis:

Em anation aua der Standardlsg. in  bekannter Zeit in F reibeit gesetzt 
Em anation in einem bekannten Volumen L uft

Die von VfF. yerw endete Standardlsg. entspricht 6,28 X  10~ 10 g Ra. Yoryerss. 
ergaben, daB die Annahme yon E v e  (Philos. Magazine [6] 16. 622; C. 1 9 0 8 . II. 
1631) und  S a t t e r l y  (Philos. Magazine [6] 16. 584; C. 1 9 0 8 . II . 1631), nach der 
L uft, die durch eine Radiumbromidlsg. geleitet wird, die Em anation so schnell, ais 
sie gebildet wird, entferne, n icht richtig  ist. Bei ca. 27° werden nur 80%  der 
gebildeten Em anation entfem t. D ie zur A bsorption yerw endete Tierkohle enthalt 
keine Spur yon Ra. Vff. haben w ahrend 8 Monaten 21 Bestat. auagefiihrt; im 
Mittel enthalt 1 ccm L uft in Manila eine Menge Emanation, die 82,5 X  10“ 1! g 
Radium  entspricht. D er G ehalt an Em anation schw ankt zu yersehiedenen Zeiten



sehr stark ; dio hochsten R esultate sind bei gutem  W etter erhalten, niedrigere bei 
regnerischem W etter, jedoch is t es nicht immer gleichmiiBig der Fali. A uf dem 
Mount P anai in  einer Hohe von 2460 m ist ein Eraanationsgehalt gefunden, der 
pro ccm L uft 19,1 X  10~ 12 g R a entspricht. Endgultige Beziehungen zwischen 
den A nderungen des Luftgehaltes an Em anation und dem Steigen, bezw. Pallen 
des Barometers konnten n icht konstatiert werden. Anderungen im Feuchtigkeits- 
gehalt uben keinen so groBen EinfluB au f den Em anationsgehalt aus wie die 
W indę. Bestst., die wiibrend der N acht ausgefiihrt werden, ergeben einen hoheren 
G ehalt an Em anation ala am T age ansgefiihrte, die Grunde fiir diese Erscheinung 
konnten n icht erm ittelt werden. In  bezug au f die Einzelheiten muB auf die zahl- 
reichen Tabellen dea Originals verwiesen werden. (The Philippine Journ. of Science 
9. A. 51—76. Pebruar. Manila. Univ. of Philippines. D ept. o f Pbysics.) S te in h .

A ugustus P . W est, Anahjse und  Zusammensetzung von Mennige. Handels- 
mennige en thalt m eist einige Prozente PbO neben diversen anderen Verunreiniguugen. 
Zur Best. der unl. Bestandteile, die m eist weniger ais 1%  betragen, wird eine
2 g-Probe m it 100 ccm 10%ig. H N 0 3 erw arm t. D as gebildete P b 0 2 w ird mit Rohr- 
zuckerlsg. zu PbO, welches in verd. H N 0 3 1. ist, reduziert. Preies PbO wird durch 
K ocben einer % g-Probe mit 100 ccm 10%ig. Bleinitratlsg. bestimmt. (PbO, -f- 
unl. Bestandteile) und (PbO frei -(- PbO gebunden) werden wie folgt bestimmt. 
V, g wird m it 100 ccm 10%>g- H N 0 3 ea. %  Stde. au f dem W asserbade erwarmt. 
Die gesamte Mennige wird in schwarzes P b 0 2 umgewandelt. D ie FI. w ird durch 
einen Goochtiegel filtriert und (P b 0 2 -f- unl. Bestandteile) gewogen. D ureh Ab- 
ziehen des O ehaltes an Unlosliehem erhalt man den G esam tbetrag an PbO ,. Das 
F iltra t w ird m it 20 ccm H ,S 0 4 (1 Teil H 2S 0 4 und 5 Teile W.) bis zur B. weiBer 
Dśimpfe eingeengt. Nach Hinzufugen yon 100 ccm 75%ig. A. wird der gebildete 
Nd. durch einen Gooehtiegel filtriert, bei 100° getrocknet und gewogen. Zur 
Reinigung des B leisulfats wird dasselbe in  Ammoniumacetat gelost und wieder 
ausgefallt. Aus dem erhaltenen P b S 0 4 w ird der Gehalt an (PbO frei -j- PbO ge
bunden) berechnet. D urch Subtraktion des vorher bestimmten Gehaltes an freiem 
PbO erhalt man den Gehalt an gebundenem PbO. D er Prozentgehalt an PbO , -f- 
dem G ehalt an gebundenem PbO ergibt den Prozentgehalt an Mennige. Mit Be- 
riicksichtigung des G ehaltes an gebundenem PbO laBt sich der Gehalt an P b 30 4, 
sowie P b 40 6 aus einer dem Original beigegebenen Tabelle berechnen. Zur Kontrolle 
w ird noch der G esam tbleigehalt bestimmt. Der Prozentgehalt an Mennige ist =  
100°/0 — (% freies PbO -f- %  unl. Bestandteile). Einige dem Original beigegebene 
Tabellen erweisen die Genauigkeit der Bestimmungsmethode. Handelsm ennige 
enthalt nach den U nters3. des Yfs. 5,36—41,36°/o freies PbO, 51,85r—83,14% Pb30 4 
und 6,41—20,37% P b 40 6. (The Philippine Journ. of Science 8 . A. 429—37. Dez.
1913. Manila, P. I. Bureau of Science. Lab. of General, Inorganie and Physical Chem.)

STEINHORST.
C. H . Jo n es  und G. F . A n d erso n , E in  Verfahren nur Trennung organischer 

Stićkstoffverbindungen von dem mintralischen Teile von Handelsdungern. D er bei 
170° F . getrocknete D unger w ird portionsweise in  eine geniigende Menge CC14 ein- 
geruhrt. Die mineralischen B estandteile sinken infolge ihrer hoheren D. zu Boden, 
w ahrend die organischen A nteile an der Oberflache schwimmen und abgeschopft 
werden konnen. Die F raktionen w erden getrocknet und sowohl u. Mk. ais auch 
chemisch untersucht. (Journ. of Ind. and Engin. Chem. 6 . 580—81. Ju li. [6/4.*] 
Burlington, Vermont. L andw irtschaftl. Versuchsstation.) Grim me.

A lex. G em m ell, Die Bromzahl der unldslichen Bromide von Ólen und  ilire 
Bestimmung. Seit H e h n e r s  u . M i t c h e l l s  (The A nalyst 23. 313) A rbeit hieriiber
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iat viel iiber diese K onstantę yeroffentlicht w orden; die dafiir fiir dic einzelnen 
Fette gefnndenen W erte zeigen groBe Unterschiede. Vf. hat bpabsichtigt, ein ein- 
faches Verf. zur Bestimm ung dieser K onstantę auszuarbeiten, das ubereinstim m ende 
Werte gibt (vgl. SnTCLIFFE, The A nalyst 3 9 . 28; C. 1914. I. 823) Nach Be- 
sprechung der L iteratu r hieriiber u. der eingehenden Vorverss. w ird folgende Aus- 
fiihrungsart empfohlen: 5 g  des Oles werden m it alkoh. KOH yerseift; die Seife 
wird getrocknet und in 100 ccm W . gel. Nach Abscheidung der Fettsiiuren wird 
das Ganze gekiihlt und nacbeinander m it 30 u. m it 20 cem A. ausgescbuttelt. Die 
ath. Ausziige werden auf 100 ccm aufgefiillt. J e  20 ccm der Lsg. werden mit
2 ccm Eg. yersetzt und dann die in Eiswasser gekiihlte Lsg. brom iert u. zur Seite 
geatellt. D ann wird die braune Lsg. abgegossen, der Nd. in der F lasche dreimal 
und nach dem V erbringen auf ein gewogenes F ilter zweimal mit je  5 ccm ge- 
kuhltem A. gewaschen. D ann wird getrocknet und gewogen. Seharfe Beziehungen 
zwischen dieser K onstanten u. der Jodzahl konnten n icht festgestellt werden. Die 
Ergebnisse der U nterss. des Yfs. sind: Die Lóslichkeit ist von groBer Bedeutung 
fiir die Best. dieser K onstanten, und desbalb die A usarbeitung eines Einheitsyerf. 
dafiir erforderlich. Bei Yerwendung der Glyceride werdiyi yielleicht infolge von 
Nebenrkk. n icht so gute Ergebnisse erhalten wie m it den freien Fettsauren. Die 
Ndd. bestehen bei den pflanzlichen Olen n ich t aus dem reinen H esabrom id u. bei 
den Fetten  von Seetieren n icht aus den reinen Octobromiden; ihre Zus. hangt 
wesentlich yon dem G ehalte der F ette  an den yerschiedenen ungesattigten SS. u. 
ihrem Verhaltnisse zueinander ab. Indes nahert sich die Zus. der Ndd. bei Yer
wendung der freien Fettsiiure m ebr der der reinen H eia- und Octobromide ais bei 
Verwendung der Glyeeride. (The A nalyst 3 9 . 297—308. Juli.) R O hle .

/
G. E. F . L u n d e ll  und J . A. B rid g m a n , E ine neue Methode zur Bestimmung 
von Cyanicasserśtoff und Alkalioyaniden. Die neue Methode der Vff. beruht auf 
der T itration  yon ammoniakalischer HCN-Lsg. mit Nickelammoniumsulfatlsg. in 
Ggw. yon Dimethylglyoxim. Die charakterische Rotfarbung deo Nickeldimethyl- 
glyoxims tr itt erst auf, wenn alle HCN ais Nickeldoppelsalz gebunden ist. Ais 

Eeagenzien werden gebraucht eine Lsg. von 15,3 g Nickelammoniumsulfat in 1 1 
W . unter Zusatz von 2 ccm konz. HgS04 (50 ccm sollen 1 g KCN entsprechen) 
und eine Lsg. von 8,9 g Dimethylglyosim in 1 1 95%'g- A. Zur A usfuhrung der 
Best. werden 5 g der Probe zu 500 ccm gelost, 50 ccm werden m it W. verd. und 
nach Zusatz von 1 ccm NH 3 und 0,5 ccm Dimethylglyoximlsg. titr ie rt mit der Ni- 
Losung. Die U bereinstim m ung der R esultate mit denen nach anderen Metboden 
ist sehr gut. A nwesenheit von Doppelcyaniden m it Ausnahme von K,Zu(CN)j stort 
nicht den V erlauf der Rk. (Journ. of Ind. and Engin. Chem. 6 . 554 — 56. Ju li. 
[2/4.] Ith aea , New York. Abteil. f. Chemie der CORNELL Uniy.) Grimme.

A. v . Oven, Alte und neue Methoden sur Bestimmung des Fettes in  der MUch. 
Zusammenfassendo kritische Besprechung der Verfi. Zur Vereinfachung des G e r b e r - 
schen Verf. gibt Vf. selb3t ein Verf. an, bei dem 9 ccm Milch zuniichst m it G e r b e r - 
scher HsS 0 4 gel. und dann mit einer gemessenen Menge PA e. geschuttelt w erden; 
die Volumzunahme des PAe. liiBt in dem zu yerwendenden, vom Vf. konstruierten 
App. unm ittelbar die Gew.-°/o ablesen. Dieses Verf. ist auch gewichtsanaly- 
tisch zu gestalten, indem man in  einem Schuttelzyliuder 9 ccm Milch zuniichst mit 
10 ccm Schwefelsaure miscbt, nach dem Abkuhlen mit H 2SO« auf 20 ccm auffiillt 
u. m it 30 ccm PAe. ausschiittelt. 20 ccm PA e. (entsprechend 6 ccm Milch) werden 
dann abpipettiert, yerduustet und das F e tt gewogen. Bei Vergleichsverss. mit dem 
GERBERschen u. ROSE-GOTTLlEBschen Yerf. kam Yf. bei beiden Ausfiihrungsarten
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seines Verf. zu befriedigenden Ergebnissen. (Milchwirtscbaftl. Z entralb latt 43. 285 
bis 295. 1/6. 350—56. 1/7.) RttflLE.

J . T il lm a n s , A. S p li t tg e rb e r  und H . R if f a r t ,  U ber die Konservierung von 
Milchproben z u Untersuchungszwecken. Konseryierungsm ittel sind bisher meist nur 
hinsiehtlich ihrer Einw. au f die D. und den Fettgehalt der Milch gepriift worden. 
Vff. haben ihre U nteras. ausgedehnt aueh au f die fiir eine eingehende Milehunters. 
nach den neueren Verff. erforderlieben B estst. E in  K onseryierungsm ittel soli da- 
naeh den Siiuregrad fur eine Zeit von wenigatena 72 Stdn. moglicbat erhalten, 
keine A nderung des Verhaltena der Milch gegen A. u. der UuBeren Beachafienheit 
und der Zus. der Milch herbeifuhren und keine Einw. auf einen etwaigen Nitrat- 
gehalt der Milch (Erhaltung der vorhandenen HNO, und keine Einw. au f das Di- 
phenylamin) haben. G epriift wurden Chlf., Thymol, Senf61, Phenol, Kreosot, NaF, 
HgCl, und K H C r04. Von diesen haben Thymol, Phenol, Kreosot u. N aF nur ge- 
ringe konseryierende K raft, Gerinnung tr itt aehon nach 1—2 Tagen ein. KHCrO., 
verhindert wegen der Gelbfarbung eine genaue Beat. des Siiuregrades.

Chlf. erhoht den Fettgehalt u. die Refraktion erheblich, Kreosot bew irkt eine 
Abnahme der D. Thymol und K reosot schwiŁchen dic D iphenylam inrk. stark, 
weniger stark  Senfol und Phenol. K H C r0 4 g ibt bekanntlich auch bei Abwesenheit 
von N itraten eine positiye Diphenylaminrk. Keines dieser Mittel, m it Ausnahme des 
HgClj, yerhindert die Zers. der N itrate. Den genannten Anforderungen entspricht 
nur das QuecksilbcrcMorid, daa in einer K onzentration von 0,04—0,03°/0 Milch 
120 Stunden lang yollatandig friach und unyerandert erhalt und die quantitative 
N itratbeat. noch nach 120 Stdn. ermoglicht. W egen der G iftigkeit der HgCl2 ist 
seine V erwendung nur unter gewiaaen VorsichtamaBregeln angangig, unter anderem 
wird die Milch m it Kongorot gefiirbt; 0,2 cem einer l% ig . was. Lsg. davon auf 
250 ccm Milch hat au f die Milehunters. keino Einw. Bei der H erst. des CaCls- 
Seruma wird der Farbstofi mit den EiweiBverbb. auagefallt und aomit ein farbloaes 
Serum erhalten. (Ztschr. f. Unters. N ahrgs.- u. GenuBmittel 27. 893—901. 15/6. 
[29/3.] F rankfu rt a/M. Nahrungam.-Untera.-Amt [Vorsteher: J .  T i l l m a n s ]  d. Stadt. 
Hyg. Inat. [D irektor: M. N e is se r ] .)  R O h le .

E d w in  A ck e rm an n  und C h a rle s  Y a le n c ie n , Uber den W ert der refrdkto- 
mełrischen Uniersuchung des Chlorcalciumserums der Milch fu r  den Nachweis des 
Wasserzusatzes zur Milch. Vf. erortern au f G rund eigener und anderer Sach- 
yerstandigen Erfahrungen die Vorteile der Verwendung des Chlorcalciumserums. 
Es leistet dieaes n icht nu r dasaelbe wie die anderen Konatanten (D. dea Serums u. 
fettfreie Trockenaubstanz), sondem  in zahlreichen Fallen m ehr, indem es noch 
W asaerungen bemerken laBt, bei denen die anderen Konatanten noch normal er- 
acheinen. W egen der. Schnelligkeit der Auafiihrung soli die Be8t. der Refraktions- 
zahl nicht nur bei yerdachtigen P roben, sondern steta auagefuhrt w erden, und ea 
sollten fiir jede Sammelmilch, dereń Refraktionszahl unter 38,5 liegt, Stallproben 
erhoben w erden, wie in allen V erdachtsfallen unerlafilich ist. Bei abnorm tiefer 
Rk. fiir die Stallprobe sind Proben von den einzelnen Kiihen oder von den einzelnen 
Vierteln eines E uters zu entnehmen u. nach chemisch-physiologischen u. bakterio- 
logischen Verfl. zu unterauchen und un ter Umstanden tieriirztliche U nters. kranker 
Kiihe anzuordnen. (Milchwirtscbaftl. Zentralblatt 43. 345—49. 1/7. Genf. Kanto- 
nales Lab.) R O hle .

W . 0 . W a lk e r  und A. F . G ra n t C adenheaćl, Mitteilung iiber die Fallung  
eon Lacialbumin in  Kuhmilch. In  der Milch w ird in  iiblicher W eise daa Casein 
mit Essigsaure gefallt, da3 klare F ilter w ird mit NaOH gegen Phenolphthalein
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neutralisiert, R otfarbung m it 1 Tropfen 10%ig. Essigsaure beheben, au f 40—45° 
erwarmen und m it A lm ens Reagens (4 g N-freie Gerbsaure, 190 ccm 50°/0ig. A. 
und 8 ccm 25°/0ig. Essigsaure) im Verhiiltnis von 12 ccm auf 10 ccm Milch yer- 
aetzen. 2 M inuten riihren, */, S tunde stehen lassen, filtrieren und Nd. -f* F ilte r 
nach K jeldA H I.-G unninG  aufschlieBen u. NH 3 destillieren. N X  6,34 =  Albumin. 
(Journ. of Ind. and Engin. Chem. 6 . 573—74. Ju li. [13/4.] K ingston, Ontario. 
Gobdon H all of Chemistry, School of Mining.) G-rimmk.

H e rb e r t  S. S h rew sb u ry , Bemerkung zu  „Shrcwshurys Iteaktion fiir Paraffin1'. 
Me e b b u r g  (Chemisch W eekblad 10. 742; C. 1913. I I . 1778) nim mt irrtiimlicher- 
weise bei Ausfiihrung der Rk. von SHREWSBURY Methylalkohol, wohl yeranlaBt 
durch den A usdruck „m ethylated spirit“ in der M itteilung Sh r e w s b u r y s  dariiber 
(The A nalyst 34. 348; C. 1909. II . 1083). U nter diesem A usdrucke wird Industrie- 
spiritus, das is t nicht rektifizierter Spiritus verstanden, der aus Athylalkohol be- 
steht, aber noch geringe Menge Methylalkohol enthśilt. Vf. hat entgegen Me e b - 
BtJBG (1. c.) nie hemerkt, daB die Verseifungslauge das Glas angrifle. Mit der Rk. 
ist nicht beabsichtigt w orden, kleinere Mengen ais 0,1 °/0 Paraffin in  Fetten nach- 
zuweisen. (The A nalyst 39. 296. Ju li. [3/6.*].) R O hle .

W . I .  B a ra g io la  und 0. S chupp li, Die Bestimmung der Milchsaure im  Weine 
nach dem Chlorbariumverfahren von W. Moslinger. D ie Vff. besprechen zunachgt 
kritisch die bisber yorliegenden Priifungen der B rauchbarkeit des Yerf., wobei sich 
zeigt, daB bisher keine ausreichenden Belege fiir die Zuyerliissigkeit des Verf. vor- 
liegen. Aus dem Grunde sind Vff. in eine eingehende Nachprufung des BaCIj- 
Verf. bei v e r g o r e n e n  W einen eingetreten. Das sogenannte s a u r e  Yerf. M0S- 
l in g e e s  w urde n icht beriicksichtigt. Es wurde dabei nachgewiesen, daB dem V erf. 
wesentliche. Mangel anhaften, die yerursachen, daB yon der wirklich yorhandenen 
Milchsaure je  nach den U m standen nur 57—68%  gefunden werden. Neben einigen 
kleineren Fehlerąuellen sind die hauptsachlichsten: 1. die durch Kobie erfolgende 
Reduktion des B aC l,, die Milchsfiure yortauscht, 2. der Nd. der alkoholunl. Stoffe 
halt Milchsaure zuriick, und 3. durch Apfelsaure w ird ein Teil der Milehsśiure in 
eine Verbindungsform tibergefiihrt, die sich der Best. entziebt; Vff. yermuten, daB 
dieser Fehler, den sie ais den H auptfehler dieses Verf. ansehen, durch die B. yon 
Kondensationsprodd. der Milchsaure m it der Apfelsaure und yielleicht auch mit der 
W einsaure bedingt wird.

A uf G rund dieser FestB tellungen h&ben Vff. ein abgeandertes Verf. zur Milch- 
siiurebest. yorgeschlagen, dessen Abweichungen besonders in  der A nwendung von 
weniger W ein  und in der A usfallung des BaClj durch N a ,S 0 4 bestehen. Nach 
diesem abgeanderten Verf. konnten Yff. 84—100% der wirlich yorhandenen Milch
saure nachw eisen, eine G enauigkeit, m it der man sich nach dem heutigen Stande 
der W einanalyse zufrieden geben muB und darf.

Es w ird wie folgt yerfahren: Aus 25 ccm W ein und 25 ccm W . werden unter 
Verwendung des Hakenaufsatzes yon VON DER H eid e  die fliichtigen SS. abgetrieben, 
bis 200 ccm iibergegangen sind. Der R uckstand wird in  einer Porzellanschale mit 
5 ccm l0% ig. BaClj-Lsg. y erse tit und mit h. gesattigter Ba(OH)j-Lsg. neutralisiert. 
Um auch M ilcbsaureanhydrid zu fassen, fiigt man noch 2—4 ccm k. gesattigte 
Ba(OH)j-Lsg. zu, erh itzt 10 Min. au f sd. W asserbade und neutralisiert mit yerd. 
HC1 (Azolitminpapier). Diese Lsg. wird auf 10—15 ccm eingeengt, wobei immor 
neutrale Rk. einzuhalten is t, dann in einen M ischzylinder gespiilt und auf 25 ccm 
gebracht. Nach dem Abkiihlen fiigt man unter starkstem  Schutteln tropfenweise 
95—96%ig. A. zu und erganzt dam it au f 100. Nach langerem Stehen filtriert man 
ab u. fiigt zu 75 ccm des F iltra tes 25 ccm 5% ig Na^SO^-Lsg., m ischt und filtriert
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nach etw a 1j i Stde. ab. 75 ccm diesea F iltrates dam pft man ein, verkohlt den Riiek- 
stand und brennt die Asche weiB. Man fiigt etwaa W . zur Asche und bestimmt 
darin die A lkalitat m it verd. (*/(<>—V«-n.) H 2S 0 4 oder HCI und NaOH. AIb Indi- 
catoren konnen Azolitm inpapier, Methylorange oder Phenolphthalein verwendet 
werden. W urden a ccm Normallsg. gebraucht, so enthalt der W ein a -6 ,4 g  Milch- 
siiure im Liter. • (Ztschr. f. U nters. Nahrga.- u. GenuBmittel 27. 841—81. 15/6. [28/2.] 
W Sdenswil. Chem. Abt. d. Schweizer. Vers. Anst. f. Obst-, W ein- u. Gartenbau.)

R u h l e .
S ch affe r und E . A rb en z , Bestimmwng der Penłosen und Methylpentosen im 

Wein. Ea aollte festgestellt w erden, ob wirklich Methylpentosen im W eine vor- 
kommen, u. in welchem V erhaltnis aie zu den Pentosen stehen, u. ea sollte ferner 
eine Vereinfachung der Pentosenbest. veraucht werden. Daa Ergebnis der Unters. 
iat, daB M ethylpentosen, ala Rhamnose bezeichnet, in der T a t in geringer Menge 
im N aturw ein yorhanden sind (0,15—0,29% 0), daB die Pentosen (Arabinose) diese 
darin  aber stark iiberwiegen. Daa V erhaltnis yon A rabinose u. Rhamnoae (A : Rh) 
zueinander is t namentlich in  T rester- und in  Trockenbeerweinen viel enger (stets 
wesentlich unter 2), ala in Naturw einen. D ie Best. dieaes Verhaltnisses kann daher 
fiir die Beurteilung von W ein voraussichtlich von W ert sein.

Zur direkten gewichtsanalytiscben Best. hielten sich Vf. moglichst genau an 
die Yorschriften von T o l l e n s .  E s wurden 200 ccm des, bei m ehr ais 3 g redu- 
zierenden StofFen im L iter vorher kiinatlich vergorenen W eins bis au f 50 ccm ab- 
destilliert. D er R iickstand wird m it 29 ccm HCI (D. 1,19) yersetzt und mit W. 
auf 100 ccm ergiinzt. Die HCI is t dann etw a 12°/0ig. D ann werden schnell 30 ccm 
abdestilliert (keine Korkverschlusse!), zum Riiekatande 30 ccm verd. HCI (D. 1,06, 
etw a 12%ig) zugefugt u. so w eiter destilliert, bis etw a 360 ccm ubergegangen sind. 
D ann w ird wic iiblieh m it Phloroglucin in I2% ig. HCI yersetzt und m it 12°/„ig. 
HCI auf 400 ccm aufgefiillt. Nach mindestens 12-stiind. Stehen wird der Nd. auf 
getrocknetem F ilte r gesammelt und gewogen. D ann wird der Filterriickstand mit 
h. 95°/0ig. A. ausgewaschen und der R iickstand wieder gewogen. D er Unterschied 
g ibt den G ehalt an Methylpentosen.

Am geeignetsten is t fiir Pentosen und Methylpentosen die c o lo r im e t r i s c h e  
B e 3t im m u n g . Ea werden 100ccm W ein, wenn notig, kiinatlich yergoren, bis auf 
ł/s abdestilliert, der R iickstand wird mit W . au f 50 ccm aufgefiillt und m it 22 ccm 
HCI (D. 1,19) 2 Stdn. am RiickfluBkubler erwarmt. D ann wird au f 100 ccm verd. 
und rasch soweit ala móglich abdestillie rt Daa auf 100 ccm gebrachte Deatillat 
dient zu der Rk. Zu dem Zweeke yeraetzt man zur B e s t. d e r  A r a b in o a e  im 
Reagenaglase mindestens 0 ,2 g R e a o r c i n  mit 5 ccm des D estillats und 10 ccm 
konz. HCI. Das Glas w ird m it K iihlrohr yersehen, 10 Min. im ad. Waaaerbade 
erhitzt, schnell abgekiihlt u. die Farbung mit einer Typlsg. einea roten Farbatoffs 
bestimmt. 10 mg B enzylbordeaui B. konz. (Gesellschaft f. chem. Ind. in Basel), 
gel. in 950 ccm, ergeben eine R otfarbung, die 0,l°/o0 reiner Arabinose entspricht. 
F iir W ein wird der Farbton m ehr braunrot sein miissen. Zur B e 8t. d e r  R h a m 
n o a e  w ird in gleicher W eise yerfahren, nu r w ird V a n i l l in  genommen und das 
Reagenaglaa 5 Min. lang erhitzt. Ais TypfarbatofFe empfehlen sich Indigocarmin 
oder M ethylenblau, in Verdunnungen, die 0,1 oder 0,05%„ Rhamnoae entsprechen. 
(Mitt. Lebensm itteluntera. u. Hyg. 5. 161—72. Lab. d. Schweiz. Gesundheitsamtes.)

RttHLE.
G. D. L a n d e r  und J . J . G eake, D er Naehweis von Sieinussamen. Das Bicin  

iat durch die Priicipitinreaktion nachzuw eisen; sie zeigt nur das aktiye, achadliche 
Ricin an. Infolge dieser Spezifizitat hat diese Rk. einen Vorteil vor dem Nachweiae 
u. Mk.; die Schalen dea Ricinuaaamena enthalten kein Ricin, und ea kann vor- 
kommen, daB daa Ricin durch Hitze wirkungsloa geworden iat, ao daB in aolchem



Falle ein u. Mk. nacbgewiesener Gehalt an Ricinussamen bedeutungslos sein wurde. 
Zum Ausziehen des Ricins yerfahren VfF. naeh M ie s s n e r  (Mitt. K aiser W ilhelm- 
Inst. 1. 3), indem sie 40 ccm 0,9%ig. NaCl-Lsg. u. 2 g des za  priifenden Materials, 
das vorher 1 Stde. auf 37° erhitzt w urde, uber N aeht stehen lassen. W abrend 
M le ssn e r (1. c.) die Lsg. dann filtriert, haben sie Vff. zentrifugiert. Da Vff. 0,9%ig- 
NaCl-Lsg. verwenden (sta tt nach MlESSNER 10°/0ig. NaCl-Lsg.) konnen sie sie uber 
das Antiricinserum (etwa 0,1 ccm) schichten. Eine positive Rk. wird angezeigt 
durch B. einer Zone an der Beriihrungsstelle beider Fil., die nach etwa 12 Stdn. 
in einen Nd. iibergeht. Zur A nstellung der Rkk. werden Capillarrohrchen empfohlen, 
die nur auBerst wenig Lsg. erfordern. Bei Vergleichsverss. mit dem Verf. von 
K r a n ic h  (Ztschr. f. V eterinarkunde 24. 455), der ram  Ausziehen des Rincins Gly- 
cerin verw endet, ergab sich wenig U nterschied in den Ergebnissen. D ie Agglu- 
tination ist auch eine fur Ricin charakteristische Erscheinung. (The A nalyst 39 .  
292-95. Ju li [6/5.*].) R O h le .

A. W . S ch o rg e r , Untersućhung authentischer Proben von Harzterpentinol. Auf 
Grund eingehender Unterss. komtnt Vf. zu folgenden Schliissen: Terpentinol halt 
sich bei geeigneter A ufbew ahrung uber 1 Jah r unverandert, altes Ol enthalt 
wechselnde Mengen von Terpenoxydationsprodd. 67 Proben frisch destilliertes Ol 
ergaben folgende W erte: D .15 0,8659—0,8722, im M ittel 0,8685, nDls =  1,4714 bis
1,4746, im Mittel 1,4730. Beginn des Siedens nicbt un ter 154°, n icht hoher ais 
157,6°, im Mittel 156°. Die erste Fraktion (2,5%) darf D. n icht un ter 0,8630 haben, 
uD =  1,4675—1,4690, die nachsten 5% D. uber 0,8640, n,, iiber 1,4690, bei 165° 
sollen w eitere 86%  iibergehen, der R est bis auf 3%  bis 170°. D er Ruckstand soli 
mindestens D. 0,8875 haben. (Journ. of Ind. and Engin. Chem. 6 . 541—48. Juli. 
[11/3.] Madison. Forest Service, U. S. Dept. of A griculture, F orest prod. Lab.)

G r im  m e .
M. L. G riffin , Die chemische Wertbesłimmung fiir die Yerwendung von Holz 

ais Zdlstoff. E in H olzabschnitt (von der Rinde bis zum Kern) wird oberfliichlieh 
geschabt 3 g des bei 100° getrockneten A bgeschabten werden '/» Stde. mit 1 % 
NaOH gekocht und nach dem Auswaschen und A bpressen 1 Stde. lang m it Cl-Gas 
behandelt. Auswaschen, 5 Min. mit 2% ig. Na2S 0 3-Lsg. (enthaltend 0,2% NaOH) 
kochen. Die Faser w ird hierdureh rein weiB und frei von Frem dbestandteilen. 
W aschen, trocknen und wagen. (Journ. of Ind. and Engin. Chem. 6 . 560 — 61. 
Juli. [1/5.*] Rumford, Maine.) G r im m e .

J . D. E d w ard a , Die Bestimmung von Ammoniak in  Leuchtgas. Ais beste In- 
dicatoren zur Best. yon NHS in Leuchtgas 
erwiesen sich Natrium alizarinsulfonat, Co- 
ckenille und p-Nitrophenol. Yon diesen 
ist das erste am wenigsten empfindlich 
gegen COs und gibt einen Farbenum schlag 
von GrUnlichgelb zu Braun. Ais Absorp- 
tionsgefap erwies sich sehr praktisch der 
App. (Fig. 6), der ein gutes Auswaschen 
nach der Absorption gew ahrleistet. Ais Ab- 
sorptionsmittel d ient x/60-n. H ,S 0 4. (Journ. 
of Ind. and Engin. Chem. 6 . 468—69. Juni.
[21/3.] W ashington. B ureau o f Standards.) G r im m e .

X V III. 2. 35
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Teclinische Chemie.

S ta n le y  Ja d so n  T h o m as, Chlorkalkbehandlung einer stadtischen Wasserleitung 
und Untersuchungen iiber gewisse resistente Bakterien. Beschreibung der Chlorkalk- 
desinfektionsanlage fur die W asserleitung yon Bethlehem Pa. Zur Herst. einwand- 
freien W . geniigt ein Zusatz von 2 Tin. wirksamem Cl auf 1000000 Tle. W. Ais 
Hauptbakterienform en kommen in B etracbt B a c te r iu m  a e r o p h i lu m , M icro- 
e o e c u s  a g i l i s ,  B a e i l lu s  s u b c u t i c u l a r i s  u. s u b t i l i s ,  dereń Aussehen, Kultur- 
bedingungen und E rkennung eingehend besehrieben werden. BetreSs Einzelheiten 
muB auf das Original yerwiesen werden. (Journ. of Ind. and Engin. Chem. 6 . 548 
bis 552. Juli. [9/4.] South Bethlehem Pa. L e h ig h  Univ. Dept. of Biology.) G kim m e .

D. M. G rosh, Untersuchung des nałurlichen A lum inium sulfats vom Gilaflufi auf 
seine Brauchbarkeit zur Wasserreinigung. Im Gebiete des Gilaflusses kommen 2 Al- 
Sulfate yor, Alunogen, ein wasserhaltiges Sulfat der theoretischen Zus. AljO, 15,3°/0, 
S 0 3 30°/OI H ,0  48,7°/oi u- Halotrichit der Zus. FeO 7,8%, A1,08 11,0%, S 0 3 34,5%, 
HjO 46,7%- F ur ihre A usnutzbarkeit in  der W asserreinigung kommen hauptsach- 
lieh in  B etracht hoher G ehalt an AlsOs und groBe Reinheit. In  k. W . durfen 
hochstens 0,5% unl. sein, freie SOs darf n ieht yorhanden sein. P raktisehe Versa. 
ergaben eine ausgezeichnete B rauchbarkeit der naturlichen Bestande zur W asser
reinigung. (Journ. of Ind. and Engin. Chem. 6 . 605. Juli. [11/5.] Philadelphia.)

G k im m e .
L u d w ig  S p rin g e r, Die Verwendung des Salpełers in  der Glasindustrie. Zu- 

sammenfassende und iibersichtlich geordnete D arst. iiber die Verwendung des 
Salpeters ais FluBmittel, Lauterungsm ittel, O iydations-, Reinigungs- u. Entfarbungs- 
m ittel beim Yerschmelzen der yerschiedenen Glasarten. (Sprechsaal 47. 361—63. 
21/5. Zwiesel i. bayr. W ald .) B lo ch .

Jos. D orfner, Z u r Bleifrage. (Vgl. PUKALL, Sprechsaal 47. 77; C. 1914. I. 
1309; B e r g e , Sprechsaal 47. 99. 113; C. 1 9 1 4 .1. 1310 u. S. 440.) D er Yf. berichtet 
iiber Verss. mit bleifreien Glasuren bei Steingut. Das Gelingen der bleifreien 
G lasuren ist in allen Fallen keineswegs etwa so sehr yon der molekularen Zus., 
sondem  in erster L inie yom Brennyerf. abhangig. (Sprechsaal 47. 390—91. 4/6. 
Bunzlau.) B l o c h .

F ra n c is  M arre , Nutzbarmachung der kalihalłigen Gesłeine fiir die Landm ri- 
schaft. Vf. betont das erhebliche Interesse der franzosischen Landw irtschaft an 
einer billigen AufschlieBung der kalihaltigen Gesteine, wie z. B. F e ld sp a t Ein 
brauchbares Verf. scheint dasjenige des yor ca. 60 Jahren erteilten Patentes von 
C h a b le s  B i c k e l l  z u sein. Dieses P aten t wurde in der A bsicht genommen, durch 
Erhitzen eines Gemisches yon Feldspat, Calciumphosphat und K alk auf Rotglut 
einen brauchbaren Diinger herzustellen. W eitere Verss. haben je tz t ergeben, daB 
beim Erhitzen auf 1400° das gesamte K ali des Feldspats in  1. Form  yerfliichtigt 
und eine Schlacke erhalten wird, welche alle Eigenschaften eines guten Portland- 
zements besitzt. Der K alk wird hierbei mit Vorteil durch CaCl, ersetzt. Es fehlt 
bisher nur noch an geeigneten Ofen. (Revue gćnerale de Chimie pure et appl. 17. 
193—95. 21/6.) D O s te r b e h n .

A ugustus P . W est und A ly in  J . Cox, Untersuchungen von Rohmaterialien zur 
Porilandzementfabrikation der Philippineninseln. Vff. haben eine Reihe yon Roh
m aterialien zur Portlandzementfabrikatio-n untersueht und gefunden, daB die auf



! 515

den Philippinen yorkommenden Rohmaterialien Zemento ergeben, dereń Zus. denen 
anderer LiLnder gleichkommt. D er M agneaiagehalt der Rohmaterialien liegt unter 
3%i der hydraulische Modulus, daB Y erhaltnis von SiO, zu A l2Os -f- Fe,Os liegt

zwischen 2 und 3,5 ( =  -5 ^ - )  > daa Verhaltnis CaO zu SiO, -f-\ AljOj +  Fes0 3 R,Os / ’

Al,Os Fe,O s =■ f o .f t - ^ ń 7 r ]  liegt zwiaehen 1,8 und 2,3; der Zementations- 
\  oiOj -f- )

M „  p.axv,s1o y c,M x j^ A ,+ y x ./,P e ,o .)] ,

und 1,2. Der hergestellte Zement is t von guter Eigenachaft, besitzt ein hohea 
spezifisches Gewicht und absolute Pestigkeit. (The Philippine Journ. of Science 
9. A. 79—102. Febr. Manila. P . I. Bureau of Science. Lab. of General. Inorganic 
and Physical Chem.) St e in h o r s t .

G eorges C h arp y  und A ndró  C ornu , Uber den E influfi der Zeit a u f die 
schnellen Deformationen der Metalle. Es w ird unteraucht, in welcher W eise kurz 
andauernde Hammerschlage au f verschiedene Eisensorten einwirken. W enn die 
Dauer der Einw. zwischen 0,001 und 0,01 Sekunde liegt, so sind die U nterschiede 
in den Energiem engen, die zum Bruch des Eiaena erforderlich sind , praktisch zu 
yernachlassigen. (C. r. d. 1'Acad. des sciences 158. 1969—73. [29/6.*].) M e y e r .

A. H a n ig , Das Vanadium und  seine Bedeutung fu r  die Eisen- w id  Stahl- 
Industrie. Zusammenfassender B ericht uber Geschichte, Erze u. Fundę, Gewinnung, 
Eigenschaften und Legierungen dea Vanadiums und besondera iiber aeine gtinstige 
Wrkg. im Stahl (Yanadiumatahle) und GuBeisen und uber die M etallographie des 
Vanadiumstahls. (Osterr. Ztschr. f. Berg- u. Hiittenweaen 62. 215—18. 18/4. 230 
bis 234. 25/4. 243—46. 2/5. u. 257—59. 9 /5) B lo c h .

D. S. P ra t t ,  L  W . T h u rlo w , R . R . W illia m s  und H . D. G ibbs, Die Nipa- 
palnie ais Handelsąuelle fiir Zucker. E ine Betrachtung iiber die Hauptschmerigkeiten, 
die beim E rnten  und  Konsermeren von Nipapalmensaft eintreten. D ie Nipa- 
palmę liefert in  der Saison, die 6 Monate dauert, ca. 40 1 Saft pro Baum. Der 
Saft enthalt im D urchschnitt 15% Rohrzucker. Inyertzucker is t nur in kleinen 
Mengen vorhanden. W achse, SS., Pektine u. andere Bestandteile fehlen praktisch. 
Der Saft en thalt aktive Enzyme von dem Invertase- u. Peroiydasetyp, das letztere 
Enzym iat nur w ahrend der Endperiode der Saftabaonderung yorhanden. Diese 
Peroxydaae oxydiert Rohr- und Inyertzucker sowohl in alkal., ala auch neutraler 
Lsg. Der Saft w ird in BambusgefaBen aufgefangen, die Kalkmilch und Sulfit 
enthalten, letzteres dient zur Zerstorung der Enzyme und yerhindert ein Schlecht- 
werden des Saftes. Aus 1000 1 Saft werden 115 kg reiner H andelszucker gewonnen. 
(The Philippine Journ . of Science 8 . A. 377—98. Dez. 1913. Manila. P . I. Bureau 
of Science. Lab. of Organ. Chem.) STEINHORST.

J . F . S nell, Ahornsaftprodukłe und die canadisehen Priifungsmethoden. Sammel- 
bericht iiber fruher (ygl. Journ. of Ind. and Engin. Chem. 5 . 740. 993 ; 6 . 216; 
C. 1913. II. 1520; 1914. I. 429. 1527) yeroffentlichte Unterss. (Journ. Soc. Chem. 
Ind. 33 . 507—15. 30/5. [29/1.*] Montreal.) G ru im e.

K. R obaz, Uber die Herstellung ton  Rotólen und  anderen Sulfooleaten. Bericht 
iiber die Fabrikation des durch Einw. yon Schwefelsaure yon 66° Bć. auf Ole, 
besondera Ricinusol, erhaltenen Rotoles (Natronoles) oder Tiirkischrotóles (Ammoniak-

35*



oles), sulfurierten Oles, Sulforicinats oder Sulfooleałs, Appreturóles, Avivierdles, 
BohrSles u a w. (Farbenzeitung 19. 1963—64. 6/ 6.) Bloch.

R. R iib en k am p , Druckfarben. D er Vortragende gibt einen hiatoriscben Uber- 
blick uber die Entw icklung der D rackfarbentecbnik u. achildert die heute iiblicben 
Verff., sowie die hierbei angew endeten Farbatofle. (Ztachr. f. Elektrochem. 20. 
396—406. 1/7. [21/5.*] Yortr. Hauptyeraamml. Deutsche Bunsengeaellschaft Leipzig- 
Dresden.) S a ck u r .

P a u l K le m m , Chemie im  Dienste der Papier Industrie. D er Vortragende er- 
ortert die F ortachritte , die die Papierinduatrie der Chemie verdankt, und ferner 
die Probleme, die noch einer Losung harren. (Ztachr. f. Elektrochem. 20. 393—95. 
1/7. [21/5.*] Yortr. Hauptyeraamml. Deutache Bunaengeaellachaft Leipzig.) S ackur .

K ra sse r , „Kohlenspar11. Daa P rapara t „K ohlenspar", welchea angeblich eine 
Eraparnia von 40%  Kohle erzielen soli, besteht im w esentlichen aua W ., Na,COa, 
Na,S30 3 und N % S04. Demnach iat ea wertloa und ais ein Scbwindelmittel anzu- 
aehen. (Ztschr. f. landw. Yers.-Weaen Ósterr. 17. 21—22. Jan .-Febr. Verband der 
landw. Yers.-Stat. in Osterreicb.) SCHÓNFELD.

Patente.

KI. 1 2 i. N r. 276721 vom 2/7. 1913. [15/7. 1914],
(Es wird die P riorita t der franzoaischen Anmeldung vom 4/7. 1912 beanaprucht.)

M arie  P ie r r e  P a n i  G loess, L śo n  P ie r r e  Ja c ą n e s  D a rra sse  und E tien n e  
R ay m o n d  D arrasse , Paris, Verfdhren, um  Meerespflanzen das Jod, die Mineralsalze, 
die Schleimsto/fe und die CeJlulose insgesamt oder getrennt fiir sich zu entziehen, da- 
durch gekennzeichnet, daB man die Pflanzen zunachst zur Extraktion dea Jods mit 
einem neutralen oder sauren O iydationsm ittel behandelt und dann ein alkal. Oiy- 
dationsm ittel darauf einwirken laBt, welchea je  nach seiner Konzentration die 
Schleimaubstanzen der Pflanzen in  mehr oder weniger yiscoser Form  lost.

K I. 1 2 o. N r. 276764 yom 16/3. 1913. [15/7. 1914].
Jo h a n n  B eh ren s , Bremen, Verfahren zur Gewinnung von Acetaldehyd aus den 

bei der trockenen Destillation von Steinkohle, Braunkohle, Torf, PLolz und dergl. enł- 
stehenden Gasen. Zur OberfUhrung dea in diesen Gaaen entbaltenen Athylens in 
Acetaldehyd werden die Gase mit Kohlensaure erhitzt.

K I. 12 p. N r. 2 7 6 8 0 8  vom 12 / 6. 1913. [15/7. 1914].
F a rb w e rk e  v o n n . M e is te r  L uc in s & B riin in g , Hochat a/M., Verfahren zur 

Darstellung eines Oxydationsproduktes des Isatins. W enn man Isa tin  in neutraler wss. 
Suspension mit Perm anganat osydiert, gelangt man zu einem gelben, krystallisierten 
Korper, F . 262°, welcher sich durch groBe Reaktionafahigkeit auszeichnet u. ala Aus- 
gangaatoff zur Darat. von indigoiden Farbatoflen yerw endet werden kann. D ie Elemen- 
taranalyse fiihrt zu der Form el: CaH 4NO, die Molekulargewichtabeat. deutet jedoch 
auf yerdoppelte Formel C19H8N ,0 ,. Die Verb. is t yerschieden von Dehydroindigo; 
sie bildet rein gelbe K rystalle, unl. in W ., verd. SS. und Alkalien, fast unl. in A. 
und A., 1. in h. A ceton, Bzl., Toluol, Xylol und Eg., sil. in Chlf. Lsg. in konz. 
Schwefelsaure orangegelb, durch W . fallbar. Mit Bisulfit yereinigt sich der K orper
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zu eiuer farblosen, wl. Bisulfityerb. Alkal. Hydrosulfitlsg. I5st die Verb. zu einer 
braunen K iipe, welehe an der L uft eine gelbe Blume ansetzt und gelbe Flocken 
des unyeranderten Ausgangsatofies abscheidet. Erw arm t man den K orper mit einem 
tłberschuB yon Alkali u. Hydrosulfit liingero Zeit im W aaserbade, so erfolgt Reduk- 
tion zu Indigw eip ; die Kiipe seheidet dann an der L uft Indigo  ab. Bei Tempp. 
uber 300° siedet daB O iydationsprod. dea Isating unzera.

K I. 12r. N r. 276765 vom 19/8. 1913. [15/7. 1914].
(Zua.-Pat. zu Nr. 264811; C. 1913. II. 1442.)

M eilioh  M e lam id  und L ou is G ró tz in g e r, F reiburg  i. Br., Ferfahren zur Ge- 
winnung von Produkten der 'Teerdcstillation unter E rhitzen m it Phosphorsaure, da- 
dureh gekennzeichnet, daB das Behandeln m it Phosphorsaure bei Ggw. yon in- 
differenten Gasen oder Dampfen un ter stetiger Bewegung geachieht, wobei die 
hoehsiedenden KW -stoffe in niedriger siedende KW-stoffe yon niedrigerem spez. 
Gewicht umgew andelt werden.

K I. 12r. N r. 276811 yom 22/12. 1912. [15/7. 1914],
H e rm a n n  P lau so n  und G. v . T iso lienko , St. Peteraburg , Verfahren zur 

Destillation ton  H olz, Torf, Moos, Stroh u. dgl. Es w ird daa D estilliergut mit 
einer Mischung yon Dampfen eines Extraktionsm ittel8, wie z. B. yon Alkoholen, 
Naphtha, Fetten, Ólen, behandelt. D ie erhaltenen organischen Verbb. konnen fort- 
laufend w eiter ais E itraktionsm itte l yerw endet werden.

K I. 39 b. N r. 276775 yom 16/4 1913. [14/7. 1914].
B ad isch e  A n ilin -  & S o d a -F a b r ik , Ludwigshafen a. Rh., Verfahren zur Dar- 

stellung von dem vulkanisierten Eautschuk ahnlichen Produkten, darin bestehend, 
daB man die durch Ein w. yon Atzalkalien, A lkalialkoholaten oder Shnlichen Verbb. 
in der W arm e auf die synthetischen Polymerisationsprodd. aus Butadien u. seinen 
Homologen oder auf dereń Um w andlungsprodukte erhaltlichen kautschukartigen 
Substanzen den zur V ulkanisierung yon naturlichem  K autschuk yerw endbaren Verf. 
unterwirft.

K I. 4 0  a. N r. 276568  yom 13/4. 1913. [15/7. 1914],
C h a rle s  S. V a d n e r , Salt Lake C ity, U tah , V. St. A., Verfahren und  Vor- 

richtung zum Reinigen von Suttenrauch u. dgl. von schadlichen Bestandteilen und  
zur Gewinnung seiner wertvollen Bestandteile ais Nebenprodukte. D ie yon mecha- 
nischen V erunreinigungen befreiten H uttendam pfe werden m it reduzierenden Gasen 
yermischt durch eine gliihende K oksscbicht gesandt und zur A bscheidung yon 
Schwefel u. dgl. in einen Kondensationsraum  gefiihrt.

K I. 4 0  a. N r. 276776 vom 28/12. 1913. [14/7. 1914],
I s id o r  T en en b an m , Berlin, Verfahren zur Auslaugung von Blei aus bleihaltigen 

Zinkoxyden unter Benutzung von A tzkali ais Losungsmittel, dadurch gekennzeichnet, 
daB man die yon den LaugegefiiBen abstromende bleihaltige Lsg. von Atzalkali zu 
sirupartiger Konsistenz eindampft, wobei sich der groBere Teil des gelosten Bleis 
in Form  yon Sauerstoffyerbb. ausscheidet, und daB man diesen sirupartigen Riick- 
stand moglichst rasch durch Zugabe von W. w ieder yerdiłnnt, wobei ein feater 
R iickstand in Form yon Sauerstofirerbb. iibrig bleibt, u. eine Lsg. yon Atzalkali 
erzeugt wird, die noch etwaa bleihaltig is t und wieder in den Betrieb zuriickgeht, 
um zur Behandlung yon friachen Mengen yon bleihaltigem  Zinkozyd yon neuem 
benutzt zu werden.
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XI. 4 0 c. N r. 276294  vom 13/1. 1911. [7/7. 1914.]
N. Y. H y b in e tte , K ristian ia , Verfahren zur clektrolytischen Gewinnung ton  

K upfer aus den durch Auslaugen von Kupfererzen entstehenden, Kupfersulfat und 
Eisensulfat enthaltenden Losungen. Ea gelingt, Lagg. mit etw a 50—60°/0 Ge- 
halt an Eisenoxydsalz noeh m it Vorteil zu elektrolyaieren. Diea gelingt dadurch, 
daB die K athode mit einem sehr poroscn, ais F ilte r wirkenden Diaphragm a um- 
geben wird, das aus einem Bleirahmen besteht, welcber mit saurebestandigem 
Faserm aterial, wie Asbest u. dgl., gefullt iat.

X I. 4 5 1. N r. 276685 vom 2/7. 1913. [13/7. 1914].
(Zus.-Pat. zu N r. 257848; C. 1913. I. 1316.)

C hem isohe E a b r ik  F lo rsh e im  H . N ó rd lin g e r , Floraheim a. M., Verfahren 
zur Erhohung der fungiciden und insekticiden Eigenschafłen von aus Teercn oder 
Teerólen gewonnenen Stickstoffbasen. D ie Stickatoffbaaen werden in Ggw. yon 
Alkoholen m it metallischem N atrium  oder Kalium behandelt.

X I. 4 8 c. N r. 276715 vom 19/11. 1912. [14/7. 1914],
P e te r  S ch u m ach e r, Coln, Verfahren zum  Farben und  Dekorieren von Alumi- 

niumgegensłanden. Ea wird au f die betreffenden Gegenatande zuerst ein GlasfluB 
aufgebrannt, w orauf dieser m it Schmelzfarben dekoriert wird, die im Muffelofen 
eingebraunt werden.

X I. 8 9 e. N r. 2 7 6 6 0 3  vom 23/9. 1911. [16/7. 1914],
„ N o rit“ W h ite  S u g a r  C om pany, Amaterdam, Verfahren zur Herstellung von 

zur direkten Erzeugung von Raffinade aus JRohzuckersaften und  dergleichen geeigneten 
reinen Zuckerlosungen mit H ilfe  sogenannter Entfdrbungskohle. Es w ird den Sśiften 
yor, wahrend oder nach dem Zusatz der Kohle, zweckmaBig bei der Saturation, 
oder in jedem  anderen Stadium des Verf. eine schwachsaure Rk erteilt. Zweck
maBig wird in V erbindung mit Entfarbungakohle K ieselgur yerw endet zum Zwecke 
einer V erunreinigung oder Triibung des Zuckersaftes bei der F iltra tion  durch mit- 
gerisaene Kohlenteilchen zu yermeiden.
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