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G eorg v. H evesy  und E ritz  P an e th , 2iur Frage der isotopen Elementc. (Vgl. 
v. H ev esy , Physikal. Ztachr. 14. 1202; C. 1914. I. 115.) Es wurden Veras. ange- 
etellt, um zu entscheiden, ob iaotope Elemente einander chemiach vollig vertreten 
konnen; zu dieaem Zweck wurden die folgenden elektrochemiachen Methoden an- 
gewendet: 1. Ea wurde die elektrolytiache Abscheidung von Ra E mit und ohne 
Zusatz von Bi unteraucht u. festgeatellt, daB die Zersetzungaspannung durch Zuaatz 
von Bi in dem Sinne u. um den Betrag yerachoben w ird, der nach der NERNST
schen Theorie bei Zuaatz dea gleichen (Ra E-)Iona zu erwarten ware; dasaelbe 
Ergebnia lieferte eine Untera. der Abscheidung von Th B mit u. ohne Pb-Zuaatz.
— 2. Ea wurde gezeigt, daB die Abscheidung der minimalen Mengen yon Radio- 
elementen, die aich unterhalb der Zeraetzungsapannung niederachlagen, durch die 
Anwesenheit der Iaotopen (u. nur dieaer) verhindert wird, waa Bich gleichfalla nur 
durch Vertretbarkeit erklaren laBt. — 3. Es wurde Ra-Em anation in Quarz zer- 
fallen gelaasen und daa entstandene Ra D elektrolytisch ala Superoxyd auf P t- 
Drahten niedergeschlagen; es gelang, sichtbare und elektromotorisch bereita wirk- 
same Mengen (einige tausendstel Milligramm) darzustellen. Die K ette Ra D — Os | 
Ra D —(NOs)j | KNOs | KC1— HgaC lj— Hg | zeigte dieselbe EMK. wie eine ent- 
sprechende, aus P b 0 2 aufgebaute Kette, u. der Zuaatz der Pb-Ionen zur Ra D-Lsg. 
veranderte sie ganz in der gleichen Weiae, wie aie nach der NERNSTschen Theorie 
ein entaprechender Ra D-Ionenzuaatz andern wurde; daraua wird geachlossen, da8

H T  c
in der NERNSTschen Formel £ =  — ln unter der Ionenkonzentration c die

n F  C
Summę der iaotopen Ionen zu yerstehen ist. Die Vff. achlieBen aue ihren Unteras., 
daB isotope Elemente einander in ihren chemischen Massenwrkgg. tatsachlich vollig 
yertreten konnen. (Pbyaikal. Ztschr. 15. 797—804. 15/9. [20/7.] W ien. Inst. f. Ra- 
diumforschung d. Kaiserl. Akademie d. Wisaenachaften.) B y k .

W illia m  E rn e s t S tephen  T u rn e r  und C ornelins T h eo d o re  P o lla rd , Ber
Einflufi von Lomngsmitteln a u f Molelculargewichte. Teil I. Salze. Nachdem aich 
d ie  NERNST-THOMSONeche Regel iiber den Zusammenhang von DE. und Aaaoziation 
ais auf Salze anwendbar (Journ. Chem. Soc. London 9 9 . 880; C. 1911. II. 252) 
erwiesen hatte, wurden zu ihrer weiteren Priifung die teils neu bestimmten, teila 
der L iteratur entnommenen Mol.-Geww. von organischen Ammoniumsalzen in 23 ver- 
schiedenen Losungsmitteln herangezogen. Die folgenden Assoziationsgrade (ge- 
fundenes Mol.-Gew./theoretisches Mol.-Gew.) beziehen sich auf die Konzentration 
25 Milligrammol auf 100 ccm Loaungsmittel; die Zusammenstellung enthalt W erte 
fiir 1. IsobiUylammoniumćhlorid, 2. Diathylammoniwnchlorid, 3. Triathylammonium- 
chlorid, 4. Triathylammoniumbromid, 5. Triathylammoniumjodid, 6. Phenylathyl- 
ammoniumchlorid, 7. Tetraathylammoniumchlorid, 8. Teiraathylammoniumbromid,
9. Tetraathylammoniwnjodid, 10. Tetrapropylammoniumjodid, 11. Tetrapropylammo- 
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niumnitrat und 12. Chinolinjodathylat. Formamid, DE. ]> 84 ; 2. 0,57, 9. 0,58. —
Wasser, DE.1(I0 66; 1. 0,54, 2. 0,61, 3. 0,54, 4. 0,62, 5. 0,52, 6. 0,58, 7. 0,58, 8. 0,59,
9. 0,66, 10. 0,65, 11. 0,66, 12. 0,61. — Bernsteinsaurenitril, DE.eo 61,2; 9. 0,62. — 
Ameisensaure, D \  1,2338, DE.la 58,5; 2. 0,68, 3. 0,68, 5. (0,8), 9. 0,68, 10. 0,73. -  
Nitrobenzol, P. 5,75°, D.< 1,2172, Cf =  69,48, DE.8 40,0; 10. (0,81), 11. (0,95). -  
Nitromethan, DE.,0 39,4; 9. 0,66. — Acetonitril, DE.B7i6 31,7; 1. 2,26, 2. 1,68, 9. 0,70,
10. 0,60, 11. 0,62. — Propionsaurenitril, DE.98 22,5; 9. (0,77). — Methylalkohol,
D E .„ 21,0; 9. 0,80. — Ithylalkohol, DE.78 18,0; 1. 1,00, 2. 1,00, 3. 0,91, 4. 0,94, 
5. 1,08, 6. 1,06, 7. 0,91, 8. 0,89, 9. 0,99, 10. 0,98, 11. Q,89, 12. 1,12. — Aceton, 
DE.5, 17; 10. 1,15, 11. 1,15. — Schwefeldioxyd, DE.,0 14,0; 2. 1,41, 3.0,95, 9.0,78.
— Urethan, 1,0599, DE.eo 13,6; 1. 1,20, 2. 1,27, 3. 1,32, 8. 1,04, 10. 1,09,
11. 1,06, 12. 1,33. — Phenol, D.434 1,0543, DE.łB 9,68; 1. 1,24, 2. 1,24, 3. 1,09,
4. 1,23, 5. 1,29, 7. 1,23, 9. 1,23, 10. 1,34, 11. 1,27. — Pyridin, D.1164 0,8777, DE.U, 
9,5; 2. 1,83, 3. 1,27, 9. (? 2). — Methylenchlorid, DE. 8,3; 3. 1,0—2,0, 7. 2,0. — 
Dimethylathylcarbinol, DE.I0, 7,9; 2. 1,24. — Essigsaure, DE.1B 6,3; 1. 1,58, 2. 1,63,
3. 1,59, 4. 1,80, 5. 2,08, 6. 1,55, 8. 2,51, 11. 2,12. — Isoamylalkohol, DE.I32 5,7;
1. 1,51, 2. 1,48. 3. 1,17, 4. 1,22, 5. 1,36, 6. 1,68, 7. 1,34, 8. 1,55, 9. 1,87, 10. 2,12, 
11. 1,73, 12. 2,29. — p-Toluidin, D.<14 0,9663, Cf =  53,72, DE.4ł 5,4; 1. 1,74,
2. 1,55, 3. 1,13, 4. 1,14, 7. 0,96, 8. 1,62, 9. 1,45, 10. 1,33, 11. 1,51, 12. 1,67. — 
Bromoform, DE.S 4,58; 1. 4,28, 2. 3,03, 3. 2,28, 4. 2,64, 6. 1,33. — Chloroform, 
DE.61.3 4,13; 1. 4,54, 2. 2,53, 3. 1,38, 4. 1,63, 5 >  2, 6. 1,38, 7. 4,6, 8. 6,4, 10.4,2, 
11. 5,0, 12. (? '^>4). — Diphenylamin, D.534 1,0573, Cf =  84,0, DE.61 3,3; 2. 1,98,
3. 1,34, 4. 1,57, 5. 1,84, 9. 5,0, 10. 4,46, 11. 3,98. — Die DEE. liegen nahe bei den 
Versuchstempp.; eingeklammerte W erte sind durch E itrapolation erhalten; Cf und 
Ck sind die molekularen Gefrierpunktserniedrigungen und Siedepunktserhohungen.

Aua den angefiihrten W erten geht hervor, daB Salze mehr ais organisehe 
Verbb. mit komplexbildenden Gruppen assoziiert sind. Die Assoziation ist um so 
groBer, je  kleiner die DE. des Losungsmittels ist, und wird nachweisbar, wenn 
DE. unter 18 sinkt. Die in W. zu beobaehtenden, abnorm niedrigen Mol.-Geww. 
ordnen sieh den in anderen Fil. gefundenen durchaus ein, so daB elektrolytische 
Dissoziation u. molekulare Assoziation Erscheinungen eines allgemeineren Phiinomeus 
sind. Einige Unstimmigkeiten der Reihenfolge konnen durch den EinfluB der 
Konzentration (vgl. Original) und durch B. von Verbb. aua Losungsmittel und gel. 
Stoff (vgl. auch das folgende Ref.) erklart werden. Die N atur des gel. Stofles 
wirkt in der Weise, daB bei ahnlieh konstituierten Salzen die Assoziation mit 
wachsender M. der Base des Salzes abnimmt und bis auf einige Ausnahmen bei 
den Chloriden in der Reihe Chlorid, Bromid, Jodid, N itrat zunimmt. Der EinfluB 
der Temp. ist ein doppelter, da mit steigender Temp. die Assoziation und die DE. 
vermindert werden; eine niibere Best. desselben ist aber nicht moglich, da das 
Losungsmittel auBer durch seine DE. noeh einen weiteren, bisher unbekannten 
EinfluB auf die Assoziation ausubt. (Journ. Chem. Soc. London 105. 1751—76. 
Juli. Sheffield. Univ. Chem. Abt.) F r a n z .

W illia m  E rn e s t S tephen  T u rn e r und C rellyn  C olgraye B isae tt, Die
Mólekulargewichte einiger Salze der Alkalimetalle und ein Bericht iiber die Ver- 
bindungen dieser Salze mit den Alkoholen. (Vgl. vorst. Eef.) Lithium nitrat und 
Lithiumjodid  sind in Isobutyl- und Isoamylalkohol, molekulare Siedepunktserbohung 
26,20, assoziiert, lAthiumbromid in Isobutylalkohol; die mit Lithiumchlorid und 
allen Li-Salzen in niederen Alkoholen erhaltenen Resultate sind nicht ohne weiteres 
zu ubersehen. So tritt in mehreren Fiillen eine Abnahme des Mol.-Gew. mit 
wachsender Konzentration ein, was durch B. einer Verb. von gel. Stoff mit Losungs- 
mittel erklart werden kann. Durch Zusammenwirken von Assoziation und Ver-
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einigung mit dem Loaungamittel kann ein bestandiges Fallen des Mol.-Gew. ein- 
treten, wenn die Assoziation gering ist oder mit der Konzentration nur wenig 
zunimmt, waB fiir LiCi in A. zutrifft. Beide Wrkgg. konnen sich auch gerade 
aufheben, wofiir allerdingB kein Beispiel yorliegt; andererseits kann bei uber- 
wiegender Assoziation das Mol.-Gew. zunehmen. In den meisten Fallen wird ein 
Maiimum erreicht, weil die Geschwindigkeit der Zunahme des Mol.-Gew. mit 
wachsender Konzentration abnimmt; bei LiCl in Isobutylalkohol entsteht ein 
Minimum, da die Geschwindigkeit der AaBoziation anfangs kleiner und dann groBer 
ala die der B. einer Verb. ist. Das Vorliegen von Assoziation wird durch das 
Verhalten von L iJ, L iN 03 und N aJ in Eg. wahrscheinlich gemacht, wahrend die
B. von Solvaten durch die Isolierung der folgenden Verbb. bewiesen wird: 
LiCl, 3CH S • OH (Journ. Chem. Soc. London 103. 1904; C. 1914. I. 333). — 
L iB r, 3 C H ,• OH, weiBe Kryatalle, bei —10° bestandig. — L iJ , 3C H 3- OH, gelblich, 
bei 14° bestiindig. — L iB r, 4 03H t ’ OH, Tafeln, bei gewohnlicher Temp. bestandig,
— L iJ ,4 C aH&- OH, farbloae Tafeln, unter 10° bestandig. — LiCl, 4 CSH7• OH, 
farblose Tafeln, unter 0° bestandig. — L iB r ,4 C 3H 7- OH, bei 0° bestandig. — 
L iC l,4 CiH9' OH, Tafeln b e i—40° erhalten .— L iB r, 4C t H9’ OH, Tafeln, nur unter 
—10° bestandig. — L iJ  bildet mit Isobutylalkohol eine nur unter —15° bestandige 
Verb. — LiCl und LiBr seheinen mit Iaoamylalkohol nieht isolierbare Verbb. zu 
bilden. — L iJ ,4 C ^H n -0 H ,  Tafeln, unter —10° bestandig. — N aJ, 3 0 , ^ 0 , , ,  
farblose oder gelbliche N ad eln , bei 17° b e s tan d ig . Alle diese Verbb. Bind sehr 
zerflieBlich; ihre Bestandigkeit nirnmt vom Methylalkohol zum Amylalkohol und 
vom Jodid zum Chlorid ab. Entgegen der Eeihenfolge bei den organisehen Am- 
moniumsalzen nimmt die Assoziation vom Jodid zum Chlorid ab, doch hangt die 
Assoziation wieder wesentlich von der DE. des Losungsmittels ab. (Journ. Chem. 
Soc. London 105. 1777—86. Juli. Sheffield. Univ. Chem. Abt.) F ra n z .

W illia m  E rn e s t S tephen  T u rn e r und Solom on E n g lish , Die Natur der 
Molekularassoziation. Ihre Beziehung zur chemischen Verbindung. D a Gemiache 
von nichtaasoziierten Alkyl- und Arylhalogeniden in Bzl. und solche von Alkyl- 
und Arylhalogeniden oder Anthracen mit assoziierten Ammoniumsalzen (vgl. yorst. 
RefF.) in Chlf. oder Bromoform keine Veranderung der Mol.-Geww. erkennen lasBen, 
scheint der osmotische Druck eines Gemisches indifferenter Stoffe gleich der Summę 
der osmotischen Drucke der einzelnen Bestandteile zu aein. Assoziierte Salze 
rufen in einem neutralen Losungsmittel keine gegenaeitige Dissoziation, sondern 
eher eine erhohte Assoziation heryor; bei assoziierten organisehen Verbb. wie 
Benzoesaure und Essigsaure ist zwar keine geateigerte Assoziation, aber ebenao- 
wenig eine gegenaeitige Diaaoziation in neutralen Fil. zu beobaehten. Die B. von 
Perjodiden kann nicht mit der Molekularassoziation zusammenhangen, da nur die 
Halogenide Perjodide bilden, die selbat wieder in Bromoform stark asaoziiert sind. 
W ahrend alao assoziierte Stoffe chemiseh sehr aktiv sind (B. der Perjodide), hangt 
die B. von Verbb. nicht von der Assoziation der Bestandteile ab (Phenol und 
a-Naphtbylam in in Bzl.). Die Krafte, welche Molekularverbb. erzeugen, seheinen 
yielmehr nach Ursprung oder W rkg. von der Uraaehe der physikalisehen oder 
Molekularassoziation verschieden zu aein; letztere dUrfte in hoherem MaBe ais jene 
elektriBcher N atur zu aein, denn sie hangt weniger von der Ggw. von Elementen 
hoher Valenz, ais von der deutlieh negativer Gruppen ab und ist wesentlich durch 
die dielektrische Natur de3 Losungsmittels bestimmt, wahrend andererseits die 
stark assoziierende K raft von N itraten keine chemische Rk. init dem so aktiyen 
Jod auszulosen vermag. — Isoliert wurde Tetraisoamylammoniuinheptajodid, 
(C5Hll)łNJ7, dunkelgriine Prismen aus Chlf. (Journ. Chem. Soc. London 105, 
1786—1804. Juli. Sheffield. Univ. Chem. Abt.) F e a n z .

79*
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W a lth e r  S o rk au , Zur Kenntnis des Uberganges ron der geordnetcn zur Tur- 
bulenzstrSmung in Capillarrohren. I. (Vgl. S. 1.) In  Benzylallolwl hat Yf. eine 
Substanz gefunden, die durch die Capillare seines Turbulenzyiscosimeters mit ge- 
ordneter, PoiSEUlLLEseher Reibung flieBt. Der Ubergang von der geordneten zur 
turbulenten Stromung wird durcb allmabliche Erhohung der Temp. erreicbt. Be- 
obacbtet wurde bei 25, 30, 35, 40, 45, 50°. Die Geschwindigkeiten, die in den 
Capillarrohren erzeugt werden miissen, um den Ubergang von der PoiSEUILLEschen 
zur turbulenten Stromungsart zu erreiehen, nebmen mit zunebmender Temp. ab. 
Eine von Reynolds fur Viscositatsme86ungen angegebene Konstantę wachst bei 
Benzylalfcohol mit der Temp. (Physikal. Ztsehr. 15. 768—72. 15/8. [15/6.] Buenos 
Aires. Chem. Abtlg. am Instituto Naeional del Profesorado Secundario.) B y k .

W illia m  A le s a n d e r  Osborne und L ilia s  C h a rlo tte  Jackson , Gegendiffusion 
in  tciisseriger Losung. Es wurde eine „Gegendiffusion" beobachtet bei folgender 
Versuchsanordnung: Es befinden sich zwei Lsgg. yertikal iibereinander und stehen 
miteinander nur an einer relativ kleinen Grenzflache in Kontakt. Beide enthalten 
1/10-n. NaCl und auBerdem die untere Ammoniumsulfat in 3fach molarer Kon- 
zentration. Dann laBt sieh naeh einigen Tagen auBer der Diffusion des Ammonium- 
sulfats in die obige Losungsscbicht eine G e g e n d if fu s io n  des NaCl aus der 
oberen Schicht in die untere beobaebten, so daB die untere iiber Vio"n- ist, und 
die obere entsprechend in der Konzentration herabgesetzt. Ist die Konzentration 
des Korpers in der unteren Scbicbt groBer, so findet die Gegendiffusion des beiden 
Schichten gemeinsamen Korpers mit grofierer Gesehwindigkeit statt. Vff. geben 
auch Belege fur NaCl und Rohrzucker und Glucose-Harnstoff. (Biochem. Journ. 8. 
246—49. Juni. [4/5.] Phyaiological Lab. Melbourne.) F k a n c k .

E. W arb u rg , tfber den Encrgieumsatz bei pholochemischen Vorgangen in  Gasen.
IV. Einjlufi der Welleńlange und des Druckes a u f die photochemische Ozonisiermig. 
(Vgl. Sitzungsber. Kgl. P r. Akad. Wiss. Berlin 1913. 644; C. 1913. II. 564.) Unter 
der Annahme, daB bei der photochemisehen Ozonisierung des Sauerstoffs der pri- 
mare ProzeB naeh der Gleichung 0 3 =  O -f- O, der sekundare naeb der Gleiebung 
2 0  +  0„ =  2 0 s verlauft, ergibt sieh die durch eine absorbierte g-Calorie ge- 
bildete Ozonmenge 1. fur die W ellenlange X =  0,209 f.i und den Druck P  =  
125 kg/qem in naher Ubereinstimmung mit dem EiNSTEiNschen Gesetz, 2. fur 
X == 0,253 im W iderspruch mit diesem Gesetz kleiner ais fur X =  0,209, und 
zwar bei 125 kg/qcm gleich 55%  > bei 300 kg/qem gleich 29°/0 des theoretisehen 
W ertes, 3. im W iderspruch mit diesem Gesetz, welches einen DruckeinfluB nicht 
yorsieht, mit wachsendem Sauerstoffdruck abnehmend, namlich bei 300 kg/qcm fiir 
X =  0,209 und 0,253, bez w. S8 und 53%  des W ertes bei 125 kg/qcm. Die E ra-  
ST E iN sche Theorie ist daher jedenfalls zu modifizieren, wenn sie den Tatsachen 
gereeht werden soli. Vf. will zu diesem Zweek die erste Annahme von E i n s t e i n  
beibehalten, daB bei der Absorption jedesmal ein Energiequantum aufgenommen 
wird. Dagegen laBt er die zweite fallen, daB alle absorbierenden Molekule zers.

X
werden. Naeh dem Vf. ist p  =   ̂ ’f0*t -P)i dabei bezeiehnet c eine Konstantę,

f  eine naher zu bestimmende Funktion von X u. P . Naeh E i n s t e i n  wiire f  allge- 
mein gleich 1. Bei der photochemisehen Ammoniakzers. naeh dem Sehema NHS =  
N -1- H3 wiirde aus der Tatsaehe, daB NH3 durch X =  0,209 fi zers. w ird, ein 
unwahrscheinlich kleiner W ert der Zersetzungswarme bei isochorer und isothermer 
Spaltung hervorgehen. Vf. ha.lt daher den ElementarprozeB NHa == NH2 -f* H 
fur wahrseheinlieher. (Sitzungsber. Kgl. Pr. Akad. Wiss. Berlin 1914. 872— 85* 
30/7.) B y k .
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M a s P la n c k , Eine verdnderte Formulierung der Quantenhypothese. Nachdem 
Vf. schon friiher (Sitzungsber. Kgl. Pr. Akad. Wias. Berlin 1911. 723; C. 1911. II. 
744) die ąuantenhafte Absorption bei der Bewegung von Oazillatoren im Strahlungs- 
feld hat fallen lassen, nimrnt er nunmehr auch die Emiaaion ala atetig an. Die 
zur Ableitung aeinea Energieverteilungsgeaetzea erforderliche Unatetigkeit yerlegt 
er iu die ZusammenatoBe der Oazillatoren u. der freien Partikeln. Ein Zusammen- 
stoB soli nur und immer dann erfolgen, wenn daa Prod. der Geachwindigkeit und 
des MinimalabstandB dea Oszillatormittelpunkts von der geradlinigen Bahn der 
herankommenden Partikel kleiner ist ais eine gewiase Konstantę. Der Oszillator 
soli beim ZusammenstoB aeine ganze augenblickliche Schwingungaenergie an die 
Partikel abgeben, wahrend die Partikel nur daa groBte Vielfache des Energiequan- 
tums l ir ,  welchea in ihrer kinetiachen Energie enthalten ist, an den Oazillator 
abgibt. Die Betrachtung der Zuatandaanderungen und der stationiiren Energieyer- 
teilung von dieaem Standpunkt aus fiihrt dann wieder zum PLANCKachen Gesetz 
der Energieverteilung. (Sitzungsber. Kgl. Pr. Akad. Wiaa. Berlin 1914. 918— 23. 
30/7. [23/7.].) B yk.

W. W . C oblen tz , Bemerlcung iiber die Konstantę der Gesamtstrahlung eines 
schwarzen Korpers. Vf. benutzt zur Beat. dieser Konstantę einen dttnnen Metall- 
atreifen, der zugleich ais Empfanger fiir die Strahlung wie ais Erhitzer dient, um 
eine am Galvanometerauasehlag erkennbare, der absorbierten Strahlung gleiche 
Energiemenge elektrisch zu erzeugen. In  Verb. mit einer B i-Ag-Therm osiiule ist 
das Instrum ent so empfindlich, daB man ein D’ARSONVALsches Galvanometer ge- 
brauehen kann. (Physikal. Ztsebr. 15. 762—64. 15/8. [2/7.] Washington.) B yk.

H. G u illem in o t, Uber den Kocffizienten der Diffusion von IL-Strahlen durch 
Substanzen von leićhtem Atomgewicht (insbesondere organische Substanzen). Vf. hat 
frtiher gezeigt (vgl. C. r. d. l ’Acad. dea seiences 152. 1092; C. 1911. I. 1781), daB 
die von organischen Substanzen abgegebenen Sekundiirstrablen faat auasehlieBlich 
aus gestreuten Primśirstrahlen bestehen, und daB der Diffusionskoeffizient z in der 

g i
Formel I , —  z I 0 — ^ —  (I , =  In tensitat dea gestreuten X-Strahlenbiindela, I„ =

anfangliche In tensitat, K  =  Koeffizieut der Absorption des Bundels durch eine 
Schieht von der Dicke 1, u. I =  Dieke der Schieht) fiir fast alle monochromatisehen 
X-Strahlenbundel der gleiehe ist. Dureh neue Verss. (Messung der Sekundar- 
strablung, die von der Emergenzseite von Paraffinfiltem  emitiert wird) konnte der 
letztgenannte Satz beatatigt werden. (C. r. d. 1’Aead. des seiences 159. 56—59. 
[6/7.*].) B ogge.

K. F a ja n s , Uber die JEndprodukte radioaktwer Zerfalhreihen. (Ztschr. f. Elektro- 
chem. 20. 449—52. 15/7. [21.—24/5.*]. — C. 1914. II. 603.) Bugge.

Ju liu s  B erend  Cohen, Stellungsisomeric und optische Alctivitdt. Kiirzlieh hat 
F p .a n k la n d  (Journ. Chem. Soc. London 101. 654; C. 1912. II. 177) aeine Hebelarm- 
theorie zur Erklarung dea Zuaammenhanges zwiaehen Konstitution und Drehungs- 
vermogen arom. Verbb. wieder aufgenommen und aie durch einige Daten aus den 
Unterss. dea Vfa. iiber die Menthyleater subatituierter Benzoesauren zu stiitzen 
yeraucht. W ahrend nun schon der groBere Teil der Daten von F b a n k la n d  ala 
der Theorie wideraprechend nicht benutzt werden konnte, laBt sich auch fiir den 
anderen Teil zeigen, daB in ihm keine einzige Beihe von Stellungsiaomeren vor- 
kommt, die sich im Einklang mit dieser Theorie befindet. Aua aamtlichen Daten 
laBt aich die einfachere Beziehung ableiten, daB der EinfluB einer Gruppe um so



1142

groBer iat, je  naher sie der aktiyen Gruppe steht, und dafi dieser EinfluB je  nach 
der N atur des Substituenten positiv oder negativ sein kann. Die Drehung eines 
Subatitutionaprod. nahert sich der der Stammyerb., wenn sich der Subatituent ge- 
niigend weit yon der aktiyen Gruppe entfernt. (Journ. Ohem. Soc. London 105. 
1892—95. Juli. Leeds. Uniy.) F k a n z .

A rn an d  de G ram on t, AUgemeine Beobachtungen uber die letzten L inien der 
Elemente in  verschiedenen Lichtąuellen. (Vgl. C. r. d. 1’Acad. des aciencea 157. 1364; 
C. 1914. L 454.) Die Linien, welche bei abnehmender Konzentration des sie 
emittierenden Elements ais l e t z t e  versehwinden, braueben niebt immer mit den 
sog. Hauptlinien der Elemente identiseh zu sein, d. h. mit den Linien, die im 
Funkenspektrum die photographisehe P latte am atarksten beinfiussen oder bei 
abnehmender Expositionsdauer ais letzte aich photographiseb bemerkbar machen. 
Wohl aber fallen sie mehr oder weniger genau mit den durcb die Unterss. von 
PFLtlGER konstatierten Masima der Energieyerteilung im Spektrum zusammen. 
Um festzustellen, welche Rolle die Temp. bei dem Auftreten der letzten Strahlen 
spielt, untersuehte Vf. diese Linien im Spektrum von etwa 40 einfaehen Korpern 
in Lichtąuellen von abnehmender Temp. (kondensierter Funken mit Selbstinduktion, 
ohne SelbBtinduktion, nichtkondensierter Funken, Bogeu, Sauerstoff-Acetylengeblase, 
Sauerstoff-Leuchtgaageblase). Die Unterss. fuhrten zur AufstelluDg folgender Regeln, 
die im Original an Hand der experimentellen Ergebniase im einzelnen erliiutert 
werden: 1. W enn in Quellen von yerschiedener Temp. die Linien eines Elements 
nićht dieaelbe Empfindlichkeit behalten, ao finden sich die letzten Linien stets unter 
einer sehr kleinen Anzahl von Linien, die schon im kondensierten Funken eine 
groBe Empfindlichkeit aufweisen. 2. Die Linien von groBter Empfindlichkeit sind 
umso weniger brechbar, je  niedriger die Temp. (oder der Energiebetrag) der Quelle 
iat. F iir die meisten Elemente (Alkalimetalle, Gallium, Indium, Thallium, Kupfer, 
Silber, Blei u. a. w.) bleiben die letzten Linien in allen untersuchten Quellen die 
gleichen. Eine Ausnahme macht nur die gewohnliche Flamme des Bunsenbrennera. 
Nur auf die unmittelbare Umgebung dea blauen Kegela lasaen aich hier die oben 
genannten Eegeln anwenden. (C. r. d. 1’Acad. des sciencea 159. 5—12. [6/7.*].)

B u g g e .
C. de W a tte v ille ,  Uber ein neues Verfahren zur Untersuchung des Spektrums 

des elektrischen Funfcens. W enn ein elektrischer Funken zwischen zwei Leitern 
uberspringt, so beobachtet man zunachst einen die Entladung einleitenden Licht- 
strahl, auf den dann eine Entw. yon Metalldampf folgt, der langere Zeit wie eine 
Aureole leuchtend bleibt. Vf. untersuehte das Spektrum  dieser Aureole unter Aua- 
achaltung der anfanglichen Lichtstralileracheinung. Zu diesem Zwecke wurde eine 
Versucbsanordnung gewahlt, bei welcher der Metalldampf der Einw. dea Stromes, 
welcher ihn erzeugte, entzogen w urde, so daB die Bedingung einea allmahlichen 
ErkaltenB dieaes Dampfes gegeben war; wegen apparatiyer Einzelheiten muB auf 
daa Original yerwieaen werden. Die so erhaltenen Spektren sind von Interesse, 
da aie einen Yergleich mit den Spektren yerschiedener Himmelakorper ermoglichen, 
dereń Erkalten eine wichtige Kolie fur die Erkliirung der Veranderlichkeit ihrer 
Lichtemisaion spielt. (C. r. d. l’Acad. dea sciencea 159. 30—32. [6/7.*].) B u g g e .

M annę S iegbałm , Uber den Zusammenhang zioischen Absorption und Wellen- 
lange bei jRd)itgenstrahlen. Bei Aluminium  laBt sich die Absorption ala Funktion 
der Wellenlange A durch A  'AX daratellen, wobei A  u. a; Konstanten sind. Dieaelbe 
Formel scheint auch fur andere Metalle und Gase (C, Mg, Fe, L u ft , SO.,, HhBr, 
C S sJ ) auBerhalb des Gebietes der selektiyen Absorption mit demaelben Wert von 
x  (nahezu 3) zu gelten. Hieraua laBt Bich das Gesetz yon B abk la  und S ad lee
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ableiten, nach denen das Verhaltnis der AbsorptionBkoeffizienten fur eine gewiaae 
homogene Strahlung in zwei yerachiedenen Elementen unabhangig yon der Wellen- 
lange iat, sowie das Gesetz yon Ow en , nach dem die Absorbierbarkeit der charak- 
teriatiachen Strahlungen in einem Gase umgekehrt proportional der funften Potenz 
dea At.-Gew. des atrahlenden Elementa ist. (Physikal. Ztacbr. 15. 753—56. 15/8. 
[10/7.] Lund [Schweden]. Physikal. Inat.) B y k .

H u b e rt F ra n k  C ow ard und F ra n k  B rin sley , Die Verdiinnungsgrenzen der 
Entziindbarkeit von Gasgemischen. Teil I. Die Bestimmung der Verdunnungsgrenzen. 
Teil II. Die unteren Grenzen fur Wassersto/f, Methan und Kohlenoxyd in  L u ft. 
(Vgl. S. 293.) Die bisherigen Beatat. der Verdunnungagrenze entflammbarer H-Luft- 
und H-O-Geinische konnen keine iibereinatimmenden Reaultate haben, da ihnen aehr 
yerschiedene Bedeutungen des W ortes Entzundbarkeit zugrunde liegen. Setzt man 
fest, daB ein Gaagemisch bei bestimmtem Druek und bestimmter Temp. ala ent- 
ziindbar angeaeben werden soli, wenn aich in ihm eine Flamme unbeschrankt fort- 
pflanzt, ohne daB Druek und Temp. dea unyerbrannten Teilea geiindert werden, 
ao konnen befriedigende esperimentelle Ergebnisse erhalten werden, wenn die fol- 
genden VersuchBbedingungen innegehalten werden. Daa GefiiB muB freie Aus- 
dehnung der h. Verbrennungaprodd. unter Vermeidung einer Kompression dea un
yerbrannten Gases erlauben und so groB aein, daB die Flamme ohne erhebliche 
Abkiihlung durch die W andungen fortachreiten kann; dabei muB der W eg der 
Flamme ao groB aein, daB ihre weitere Auabreitung ohne Zweifel von der Anfanga- 
ziindung unabhiingig ist. Ferner kann die Gesehwindigkeit der Flamme kleiner 
sein ais die der Konyektion, so daB die Flamme sieh nicht der Schwere entgegen 
bewegen kann; ein aolchea Gas ist dennoch entflammbar, wenn die Flamme in 
ihm unbegrenzt aufwarts wandert. Unter diesen Voraussetzungen wurde die untere 
EntfłammungBgrenze von mit WaaBerdampf geaattigten Luftgemisehen bei 17—18° 
und gewohnlichem Druek zu 4,1%  Wasserstoff, 5,3%  Methan und 12,5%  Kohlen- 
oxyd gefunden. (Journ. Ghem. Soe. London 105. 1859—85. Juli. Manchester. Uniy. 
Teehnol. Fakultat.) F h anz.

Anorganisclie Chemie.

A bonnenc, Einjlufi des Tellurs a u f die Lichłempfindlichkeit des Selens. Sorg- 
faltig gereinigtem Selen wurden yerschiedene Mengen yon Tellur zugeBetzt. Die 
ao erhaltenen Zellen, die der Einw. yon Słrahlen yon yerachiedener Wellenlange 
ausgeaetzt waren, wurden in bezug auf ihre Empfindiichkeit unteraueht. Die 
Reaultate zeigen, daB die relatiye Empfindiichkeit fur die yersehiedenen Strahlungen 
sieh ziemlich stark mit dem % -Gehalt des Te im Se andert. W ahrend z. B. eine 
Zelle aua reinem Se empfindlieher fur Grun ais fur Rot is t, zeigt eine Zelle aua 
Se mit 1% Te fur beide Strahlenarten annahernd die gleiche Empfindiichkeit; bei 
steigendem Te-Gehalt wird die Empfindiichkeit fur Rot immer groBer ais fiir Grun. 
Die Empfindiichkeit fur weiBes Licht nimmt mit steigendem Te-Gehalt immer mehr 
ab, ebenso wie die fiir griines Licht. Die Ggw. von Seleniden sowohl in reinem 
Se ais auch in Te-haltigem ist ohne merkbaren EinfłuB auf die Lichtempfindlich- 
keit. Die Ergebniaae dieaer Arbeit klaren mancherlei Unstimmigkeiten in den 
Beobachtungen yerschiedener Forscher iiber die Lage des EmpfindlichkeitBmaximums 
auf. (C. r. d. lA cad. dea acieuces 159. 41—43. [6/7.*].) B ugge.

Otto H onigsełim id , Retiision des Atomgewichtes des Urans. tjb e r den Haupt- 
teil der yorliegenden Arbeit ist schon S. 1028 berichtet worden; bezuglich des
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zweiten Teiles: Uber das Ałomgemcht des Uranbleis ygL S. 691. (Ztsehr. f. Elektro- 
chena. 2 0 . 4 5 2 -5 8 . 15/7. [21.—24/5.*] Prag.) B ogge.

K a sim ir  F a ja n s  und H e le n e  T o w a ra , Uber ein neues langlebiges Glied der 
Wismutplejade. Vff. glauben, im Wismut aus Ruckstanden der Radiumgewinnung 
(Joachimathaler Pechblende) ein neues, fó-Strahlen emittierendes Glied der Wiamut- 
plejade gefunden zu haben, dessen Halbwertzeit ca. 108 Jahre (obere Grenze) be- 
tragen soli (vgl. folgendea Ref.). (Die Naturwissenschaften 2. 685—86. 10/7. [27/6.] 
Karlsruhe. Inst. f. phys. Chem.) BuGGE.

K. F a ja n s , A ktiw ta t des Wismuts. (Vgl. yorsteh. Ref.) Neue Verss. haben 
ergeben, daB die A ktiyitat dea Wismutpraparates aus Joachimsthaler Pechblende 
zum Teil yon Ionium  herriihrt, das bei den chemischen Operationen das Bi be- 
gleitet; die Mitteilung, daB eB aich hier um ein neues «-Strahlen auasendendea 
Element handelt, kann daher einstweilen nicht aufrecht erhalten werden. (Chem.- 
Ztg. 38 . 1032. 22/8. [31/7.] Karlsruhe.) B ugge.

H. Seem ann, Das JRontgenspektrum des Platins. Die yon yerachiedenen Autoren 
gemeasenen breiten kontinuierlicben Banden im P t Rontgenapektrum hat Vf. in 
eine groBe Anzahl Linien aufgelost, deagleichen einige biaher einfach erscheinende 
Linien in mehrere. (Phyaikal. Ztsehr. 15. 794—97. 15/9. [7/8.] W urzburg. Physikal. 
Inst. d. Univ.) B yk .

Organiscke Chemie.

G. C łiavanne, Einige Beobaehtungen uber die Acetylendichloride. (Vgl. Buli. 
Soc. Chim. Belgiąue 26. 287; C. 1912. II. 1005.) Die Arbeiten von Michael , 
P fe iffer  und F ra n k la n d  haben inzwischen ergeben, daB im Gegensatz zu der 
Hypothese yon W islicenus bei der Einw. von alkoh. Kalilauge auf die beiden 
Acetylendichloride die trans-Eliminierung die Regel ist. Daher iat die Yerb. vom 
Kp. 60,25°, D.1̂  1,2913, F . —80,5°, Mol.-Refr. 20,25 ais das cis Isomere zu be- 
trachten; dasselbe reagiert mit der alkoh. Kalilauge etwa zwanzigmal raacher, ala 
das trans Isomere. Da3 im Gleichgewichtszustand befindliche Gemiach der beiden 
Isomeren enthalt also ca. 80%  de3 eis und 20°/0 des cia-trans Isomeren. — Dieses 
im Gleichgewicht befindliche Gemiach der beiden Acetylendichloride bildet sich 
auch, wenn man das s. Dichlordibromathan, CHCIBr-CHCIBr, in Ggw. yon A. mit 
granuliertem Zn behandelt. — In  der Erw artung, zu dem Dichlorbernsteinsaure- 
nitril und weiterhin zur rac. oder nicht spaltbaren inakt. DichlorbernBteinaaure zu 
gelangen, hat Yf. auf das Dichlordibromathan KCN in Ggw. von A. einwirken 
lassen, dabei aber nur das Bromdichlordthan, CC lBr:C H C l, Kp. 113—113,5°, er
halten.

W eiter hat Vf. den Mechanismus der F isierung des Brom3 durch die beiden 
Acetylendichloride studiert. Die Verss. wurden bei 12,5° im Lieht bei AusschluB 
einea Loaungsmittels ausgefiihrt und ergaben eine Bestatigung der Beobaehtungen 
von H erz und R athm ann  (Ber. Dtsch. Chem. Gea. 46. 2588; C. 1913. II. 1656), 
wonach die Anlagerung dea Broms an das cia-trans Isomere etwa zweimal raseher 
erfolgt, ala die Anlagerung an das cis Isomere. Die Anlagerung des Br yerlauft 
indeasen nicht g latt; die N atur der Storung konnte biaher nieht aufgeklart werden. 
(Buli. Soc. Chim. Belgiąue 28. 234—40. Juli.) DttSTERBEHN.

GL C havanne und J. Vos, Die Athylenisomerie der Acetylendijodide. (Buli. 
Soc. Chim. Belgiąue 28 . 240—44. Juli. — C. 1914. II. 203.) DUSterbeh n .
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H erm a n n  Lenchs, Uber Keto-Enóltautomeric. Erwiderung an J im . K. H. 
Meyer. VeranlaBt durch einige Bemerkungen von K. H. Meyek  (Ber. Dtseh. Chem. 
Ges. 47. 831; C. 1914. I. 1554), hebt Vf. das W esentliche seiner friiheren Arbeit 
iiber die stereochemische Behaudlung der Keto-Enolfrage (Ber. Dtaeh. Chem. Ges.
46. 2435; C. 1813. II. 1051) nocbmals hervor. Durch die Yerss. ist festgestellt, 
daB auch bei Ketonen Halogen durch gewóhnliche Substitution in «-Stellung ge- 
langen kann. Eine asymm. Synthese auzunehmen, liegt kein AnlaB vor. (Ber. 
Dtach. Chem. Ges. 47. 2528-30 . 2G/9. [11/7.].) J ost.

P. A. L evene und C. J . W e st, JReinigung und Schmelzpimkte gesattigter ali- 
phatischer Sauren. Die gesattigten Fettsauren mit 11—16 C-Atomen wurden durch 
mehrfaches Umkrystallisieren aus Aceton gereinigt und auf ihren F. unteraucht. 
Die folgenden FF. wurden erm ittelt: Undecylsaure, C10HS1 • C 02H, 29—30°; Laurin- 
saure, Ca H ,3-C 02H, 47,5—48°; Tridecylsaure, C12H2S*C02H, 50—51°; Myristinsaure, 
C13II27-COjH, 57,5—58°; Pentadecylsaure, Cu H29-C 02H , 53—54°; Palmitinsaure, 
C15H3l-C 02H, 63,5—64°. — Undecylsaure hat Kp.15 164°; ihr Amid, Krystalle aus 
abaol. A., schm. bei 103°. — Tridecylsaure hat Kp.17 202—203°. — Yon u-Oxy- 
palmitinsdure, die ais Auagangsmaterial fur die Darst. von Pentadecylsaure diente 
(Journ. of Biol. Chem. 16. 475; C. 1914. I. 1070), wurden der Methyl- u. Athyl- 
ester dargestellt. E rsterer, C17H310 3, farblose Krystalle aus Aceton, sehmilzt bei 
59—60°; letzterer, Ci8H38Os, Krystalle aus abaol. A., schm. bei 55,5—56,5°. (Journ. 
of Biol. Chem. 18. 463—67. August. New York. R ockefeller Institute.) H e n l e .

M ax Sam ec, Die kolloiden Zustandsdnderungen der Starkę. Es wird im wesent- 
lichen eine zusammenfassende Darst. der Arbeiten dea Vfa. iiber die physikalische 
Chemie des unverandertm Słarkekorns gegeben (vgl. Kolloidchem. Beih. 3. 123; 4. 
132; 5. 141; 6. 23; C. 1912. I. 1384; 1913. I. 632; 1914. I. 37; II. 719). — Nach- 
zutragen sind die Unterss. von Samec und S. Je n Ći Ć iiber das Loslichwerden der 
Starkę: Bei Gewinnung 1. Starkę durch Einw. verd. SS., die wohl in einer Hydro- 
lyse begriindet iat, tr itt eine Verkleinerung der MolargroBe auf, die mit einem 
Verlust der inneren Reibung verbunden ist. (Int. Z. Biol. 1. 173—88. 26/6. [26/3.] 
Physikal.-chem. Abt. d. Biolog. Versuchsanstalt Wien.) F ea n c k .

P h ilip  A. S haffer, Beobachtungen uber Kreatin und Kreatinin. Detaillierte 
Yorschriften zur colorimetrisehen Beat. des Kreatinins in H aru, B lut u. Gewebe- 
ertrakten mit Hilfe von Pikrinsaurelsg. u. K2C r,07 nebst Angaben iiber die Um- 
wandlung von K reatin in Kreatinin. — Hundeblutserum enthalt normalerweise
0,001—0,002% K reatinin; im Skelettmuskel verschiedener Tiere (Hund, Katze, Rind) 
wurden ca. 6 Stdn. nach dem Tode 0,005—0,015% Kreatinin gefunden. (Journ. 
of Biol. Chem. 18. 525—40. August.) H e n le .

M anrice  H . G ivens, Notizen uber Aliantom. In wss. Lsg. erleidet Allantoin 
allmahlich spontane Zers., aber nur sehr langsam. Durch Alkalien wird es rasch 
zeratort; ebenso durch Fiikalbakterien. Aus saurem H arn yerschwindet Allantoin 
nur sehr langsam; aus alkal. yerhaltnismaBig rasch. — Bei der Best. des Allantoins 
im Harn ist es moglich, den durch Hg-Na-Acetat erzeugten Nd. lange Zeit stehen 
zu laasen u. ihn bei Gelegenheit mit anderen ahnlichen Ndd. weiter zu verarbeiten. 
(Journ. of Biol. Chem. 18. 417—24. August. Ithaca, New York. Cobnell Uniyersity 
Medical College.) H en le .

Ju lin s  Berend. Cohen und C olin Ja m es S m ith e lls , Die Chlorierung und  
Bromierung substituicrter Toluole (vergl. Journ. Chem. Soc. London 105. 501;
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C. 1914. I. 1643). Bei der Chlorierung der Monobromtoluole und der Bromierung 
der Monochlortoluole in G-gw. von Al-Hg-Paar wurden ans:

o-Bromtoluol — >  2,4-, 2,6-, o-Chlortoluol — y  2,5-, 2,4-Prod. 
m- „ — y 2,5-, 3,4-, m- „ — y 2,5-, 3,4- „
p- „ — y 2,4-, 3,4-, p- „ — ->- 2,4-, 3,4- „

erhalten, so daB sieh nur bei den o-Verbb. ein Untersehied im Verlauf der Rk, 
zeigt. Zur Identifizierung der Prodd. wurden die zu erwartenden Disubstitutions- 
prodd. des Toluols dargestellt und durch die FF. einer Reihe von Derivaten 
charakterisiert:

Chlor- Mononitro- Dinitro- Sulfo- Chlorbrom-
bromtoluol derivat derivat chlorid Sulfamid benzoesaure

2,3- 18° 44—450 8 9 -  93° CO
 

ł—* 1 co 0 200-201° 165°
2,4- fl. 65 -66° 110—111° 79° 186° 166-167°
2,5- fl. 68—69° 109—110° 4 5 -4 6 ° 192° 155-156°
2,6- fl. 50—52° 143_144° 70° 205° 143°
3,4- fl. 72° 101—102° 101° 191-192° 218°
3,5- 26 -27° 69-71° 92° fl. 178° 1S9—190°

Bromchlor- Mono- Dinitro- Sulfo- Bromchlor-
toluol nitroderiyat derivat chlorid Sulfamid benzoesaure

2,3- 4 - 5 ° 58—59,5° 81° 70—71° 224° 143°
2,4- fl. 64 -6 5 ° 124,5° 84° 186° 154-155°
2,5- fl. 66 -6 7 ° 117,0°

OlO1O

201° 153°
2,6- fl. 5 0 -5 2 ° 143—144° 70° 205° 143°
3,4- fl. 67,5° 127,0° co *~-3 1 OO co 0 204,5° 214°
3,5- fl. 69—71° 92° fl. 178° 189-190°

(Journ.. Chem. Soe. London 105. 1907—16. Juli. Leeds. Univ.) F ranz .

Iv a n  R ic h a rd  G ibbs und P h il ip  W ilfre d  R o b e rtso n , Versuche iiber die 
Wanderung von p-JSalogenatomen in  Phenolen. Die beim Nitrieren einiger p-Halogen- 
phenole eintretende Versehiebung des Halogens in die o-Stellung (Journ. Chem. 
Soc. London 101. 1961; C. 1913. I. 401) bleibt beim 6-Brom-4-nitro-m-kresol aus, 
denn das Prod. (I.) ist von dem Bromderivat des 4,6-Dinitro-m-kresols (II.) ver-

0»N

N 02

°2 S k > Br
OH

Br

n ^ 0H " 
'NO,

OH

schieden, das aber auch unter W anderung des Broms aus 4,6-Dibrom-in-kresol 
entsteht, wobei in dem wahrscheinlieh ais Zwischenprod. gebildeten 2,4-Dibrom-6- 
nitro-m-kresol noch das in 4 stehende Br durch NOa ersetzt wird. Unter geeigneten 
Bedingungen verba.lt sieh 6-Brom-3-oxy-p-toluylsaure normal gegen H N 03; es konnen 
aber bei anderen Bedingungen unter Verlu8t des Carbosyls 6-Brom-4-nitro-, 6-Brom- 
2-nitro- und 2,6-Dinitro-m-kresol erhalten werden, ohne daB hierbei eine Yerschie- 
bung des B r erfolgt. Die Konstitution der entstehenden Bromnitro-3-oxy-p-toluyl- 
saure (III.) folgt aus der Isomerie mit dem Bromderiyat der 6-Nitro-3-oxy-p-toluyl- 
siiure, die des 2,6-Dinitro-m-kresols aus der B. aus 6-Nitro-m-kresol, wahrend aus 
4-Nitro-m-kresol das isomere 4,6-Dinitro-m-kresol entsteht, und beide von der 
2,4-Dinitroverb. verschieden sind.

E x p e r im e n te l le s .  4,6-Dibrom-7n-kresol, C7H6OBr2, erhiilt man, wenn man
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Acet-m-toluidid in Eg. durch 2 Mol. Brom in 4,6-Dibromacet-m-toluidid verwandelt, 
dieses durch sd. verd. HC1 hydrolysiert und das diazotierte Dibrom-m-toluidin in 
W . erhitzt, weiBe Nadeln aus verd. Eg., F. 55°. — 2 ,6-Dinilro-m-Jcresol, C7H 60 6Nj, 
au3 6-Nitro-m-kresol u. 1 Mol. HNOs in k. Eg. oder aus 6-Brom-3-oxy-p-toluylsaure 
beim Nitrieren, Kryatalle aus verd. Eg., F. 74°. — 4,6-JDinitro-m-kresol, C7H60 6N2, 
aua 4-Nitro-m-kresol in Eg. u. 1 Mol. HNOs, gelbe Krystalle aus verd. Eg., F. 60°. — 
6-Brom-2-nitro-m-Tcresol, C7H 6OsNBr, aus 6-Brom-3-oxy-p-toluylsaure beim Nitrieren 
in wsa. Eg. in geringer Menge, gelbe Krystalle aus verd. Eg., F. 105°. — 6-Brom- 
4-nitro-m-Jcresol, C7H60 3NBr, aus 4-Nitro-m-kresol und 1 Mol. Br in Eg. oder aua 
6-Brom-3-oxy-p-toluylsaure beim Nitrieren in wss. Eg., gelbliehgrune Nadeln aus 
yerd. Eg., F . 127°, zl. in W . — 6-Chlor-4-nitro-m-Jcresol, C7H60 3NC1, aus 4-Nitro- 
m-kresol in Eg. beim Einleiten der berechneten Menge Cl, aus 6-Chlor-m-kresol 
in Eisessig und H N 03 oder aus 6-C hlor-3-oxy-4-to luylsaure in wss. Eg. und 
HNOs , gelbliehgrune Nadeln aus verd. Eg., F. 89°, la8t sieh nicht nitrieren. —
2-Brom-4,6-dinitro-m-kresol, C7H50 5N2Br (II.), aus 4,6-Dinitro-m-kresol beim Bro- 
mieren, aua 4,6-Dibrom-m-kresol, 2,4-Dibrom-6-nitro-m-kresol, 2,6-Dibrom-m-kresol 
und 2,4,6-Tribrom-m-kreaol beim N itrieren, Krystalle aua verd. Eg., F. 104°. — 
6-Brom-2,4-dinitro-m-Jcresol, C7Hs0 6NaBr, aus 6-Brom-4-nitro-m-kresol beim Nitrieren, 
gelbe Krystalle aus verd. Eg., F. 78°. — 2 - Brom - 6 -n itro -3 - oocy-p- toluylsaure, 
C8H60 6NBr, aus 6-Nitro-3-oxy-p-toluylsaure bei yoraiclitigem Bromieren in der Kalte, 
fast weiBe Krystalle aua yerd. Eg., F. 203°; in Ggw. von W . entBteht in der Kalte 
hauptsiichlich 2,4-Dibrom-6-nitro-m-Jcresol, beim Erwarmen auch Tribromtolućhinon.
— 6-Brom-2-nitro-3-oxy-p-toluylsaure, C8H60 5NBr (III.), aus 6-Brom-3-oxy-p-toluyl- 
siiure beim Nitrieren in k. Eg., gelbe Krystalle aus yerd. Eg., F. 178°. — Bei 
der Darst. yon 6-Brom-3-oxy-p-toluylsdure bromiert man den Methylester der 3-Oxy- 
p-toluylsiiure in k. Eg. unter AusschluB yon W. (Journ. Chem. Soc. London 105. 
1885—92. Juli. South’Kensington. Imperial College of Science and Teehnol.) F r anz .

R ic h a rd  K em p f und H ans M oehrke, Chlorierungen mit Konigswasser. Bar- 
stellung von Chloranil und Bromanil aus Phenol. Die Mitteilung von D atta  und 
F er na nd es (S. 124) iiber Chlorierungen mit Konigswasser yeranlassen die Vff., 
uber Veras. zu berichten, die bisher nur in der Patentliteratur (DRP. 256034;
C. 1913. I. 758) und nur unyollkommen yeroffentlicht worden aind (ygl. G lu n d , 
K e m pf , Journ. Chem. Soc. London 103. 1530; C. 1913. II. 1569). Benzol liefert 
mit uberschiiasigem Konigswasser ein Gemisch yon Chlorbenzolen, aua dem sieh 
das p-Diehlorbenzol ais einea der Hauptprodd. isolieren laBt. Naphthalin  liefert 
gleichfalla ein Gemisch von Chlorprodd. Andere Verbb., wie Brenzcatechin, 3-Nitro- 
brenzcatechin und Traubenzucker werden in erheblichem Mafie zu Osalsiiure ab- 
gebaut. Dagegen werden Chloranil, Anthrachinon, Dinitrochlorbenzol, Phtbalaaure- 
anhydrid und Bernsteinsaure selbst yon konz. Konigawaaser und bei langerem 
Kochen nicht merklich angegrifien. Eine Reihe aromatischer Verbb. geht bei der 
Einw. von Konigswasser mehr oder weniger glatt in Chloranil iiber, so namentlich 
Phenol und eine Anzahl seiner Derivate, z. B. o- und p-Nitrophenol, Pikrinsaure, 
o- u. p-Chlorphenol, 2,4,6-Trichlorphenol, ferner Hydrochinon, Salicylsaure, Aspirin, 
Sulfanilaaure usw. Die Rk. bietet ein fur die Darst. von Chloranil aus Phenol 
aehr geeignetes Verf. Zu seiner Ausfiihrung iibergiefit man Phenol mit konz. 
Konigswasser, m ildert die anfangs heftige Rk. durch W asserkuhlung und erwarmt 
dann lśingere Zeit auf dem W asaerbade, bis aich das Chloranil abgeschieden hat. 
Daa so gewonnene Prod. ist frei von Trichlorehinon. S tatt festes Phenol mit fertig 
gemischtem Konigswasser zu behandeln, kann man zur Milderung der Rk. daa 
Phenol zunachst in HC1 losen und die Salpetersaure zutropfen lassen. An Stelle 
der freien Salpetersaure lassen sieh auch ihre Salze yerwenden. Unter den Neben-
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prodd, findet sich Oxalsaure und ein zu Tranen reizendes, iiberaus stechend rie- 
chendes, rotbraunes 01, das nicht naher untersucht ist. Ais Zwisehenprodd. treten 
Nitro- und Nitrochlorphenole, z. B. 2,4-Dinitro-6-elilorphenol, auf; in ihnen werden 
jedoch bei Ggw. geniigender Mengen Konigawasser die Nitrogruppe durch Halogen 
verdriingt. Ein Zusatz von J  steigert die Ausbeute an Chloranil ein wenig; ferner 
scheint die Rk. im Solinenlicht et was glatter zu verlaufen, ala im Dunkeln. Die 
Ausbeute erreicht ca. 60% , bei Anwendung von J  ais Katalysator etwa 76%  des 
augewandten Phenols. Sie steigt auf etwa 90% , wenn dag Phenol vor der Ein w. 
des Konigswasaera chloriert oder n itriert wird. Zu diesem Zwecke lost man Phenol 
in konz. HC1, aattigt mit Cl, versetzt das Reaktionagemisch mit Konigswasser und 
erwarmt. In  ahnlicher W eise wie Chloranil kann man auch Bromami darstelleu, 
indem man zu einer Lsg. von Phenol in starker Bromwasserstoffsaure konz. Sal- 
petersaure unter Kiihlung hinzufiigt und nach Beendigung der ersten, heftigen Rk. 
erwarmt. Tetraj od chinon laBt sich nicht auf analogem Wege gewinnen. Yersetzt 
man namlich ein Gemisch von Phenol und J  mit konz. HNOs unter Kiihlung und 
erwarmt nach der Beendigung der ersten Rk. auf dem Wasserbade, so erhalt man 
das 2,4-Dinitro-G-jodphenol neben anderen Prodd. (Ber. Dtsch. Chem. Gea. 47. 
2615—22. 26/9. [15/8.].) S chmidt.

R,. L esser und A. S choeller, Uber o-Selencyanbenzoesaure. Uber selenhaltige 
aromatische Verbindungen. IV .  Die friiher ala salzsaures Saurechlorid, (HC1, Se- 
C6H4-C0C1)2, beschriebene Yerb. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 46. 2644; C. 1913. II. 1795) 
ist ais dasChlorselenophenol-o-carbonsaurechlorid, Cl*Se*CaH4>COCl, erkanntworden. 
Der Korper liefert namlich mit AgCN ein Saurechlorid, das durch Methylalkohol 
in o-Seleneyanbenzoesauremethylester iibergeht. Yon den bekannten Schwefel- 
chloriden unterscheidet sich das yorliegeude Selenchlorid dadurch, da8 es ganz 
unempfindlieh gegen Alkohole ist. Mit Methyl- und Athylalkohol entstehen ąuanti- 
ta tiv  die entsprechenden Ester der Chlorselenophenolearbonsaure (Cl-Se-0,11^• 
CO.Alk), die friiher (1. c.) ais salzaaure Ester bezeichnet wurden. Auch die 
Molekulargewichte entsprechen den angegebenen Formeln; wiihrend die Diseleno- 
salicylsaure das doppelte Molekiil enthalt, erfolgt durch Einw. von Thionylchlorid 
unter Chlorierung Aufspaltung dea Molekiils.

W ahrend friiher (1. e.) bei der Einw. von reinem, kauflichem Thionylchlorid 
neben Chlorselenophenolcarbonsaureehlorid stets weehselnde Mengen Diselenosalicyl- 
aaurechlorid entstanden, wird bei Verwendung von wirklich reinem Thionylchlorid 
(durch Dest. iiber Chinolin) nur Chlorselenophenolcarbonsaurechlorid in 90—95% 
Ausbeute erhalten. Die schon friiher beschriebenen Verbb. sind: Chlorselenophenol- 
carbonsdurechlorid, Cl-Se-CaH4-C 0C l; F. 65—66°. — Chlorselenophenolcarbonsdure- 
methylester, Cl - Se=C0H, ■ C 02CH3; F. 74—75°. — Athylester, F. 91—92°. — Beim 
Erwarmen eines Gemisches von Chlorselenophenolcarbonsaurechlorid mit AgCN 
auf ca. 70° entstehen hauptsaehlich zwei Verbb., das Saurechlorid der o-Selencyan- 
benzoesiiure (F. 122°) und eine bei 235° schm. Verb. — o-Selencyanbenzoesaurechlorid, 
C3H4ONClSe, schwach gelbliche, glśinzende Blattchen aus PAe.; F. 122—123°; 
breite, fast farblose Nadeln durch Sublimation (oberhalb 100°); besitzt charak- 
teristischen, nicht unangenehmen Geruch; sil. in den gebrauchlichen organischen 
Mitteln, etwas schwerer in PAe. W ird durch Luftfeuchtigkeit oder beim Kochen 
m it nieht absolut trockenen Losungsmitteln allmahlich, rascher mit verd. Sodalsg. 
in Seleneyanbenzoesaure verwandelt. Durch Kochen mit Alkoholen bilden sich die 
entsprechenden Ester.

o-Selencyanbenzoesauremethylester, C9H,OsNSe, farblose, lange, glanzende Nadeln 
aus Methylalkohol; F. 114—115°; 11. in Bzl. und Eg., etwas sehwerer in Methyl
alkohol, wl. in Bzn. (Kp. 90—100°). Die Yerb. entsteht auch durch Einw. von
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Selencyankaliumlsg. auf eine diazotierte Lsg. des AnthranilBauremethylesters. — 
Athylester, C10H3O3NSe, kleine, gliinzende Prismen auB A.; F. 125—126°. — o-Selen- 
cyanbenzoesaure, C8H5OaNSe, aua dem Chlorid durch Einw. von yerd. Sodalag.; 
farblose Blattchen aus Bzl.; F . 185° unter Zers.; sil. in A. und A., schwerer in 
Bzl., unl. in PAe. W ird dureh Koohen mit 10°/0ig. NaOH (nicht mit Soda oder 
NH„) teilweise zur Diselenosalicylsaure yerseift. — B a -S a lz ,  Cm HgO^jSej-Ba, 
Nadeln; 11. in h., wl. in k. W. — Daa F e r r i a a l z  bildet einen braunlichen, das 
A g -S a lz  einen farblosen, das Cu-Salz einen blauliehen, wl., undeutlich krystai- 
linischen Nd. — Beim Einleiten yon HC1 in die methylalkoh. Lsg. der S. entsteht 
nicht dereń Methylester, sondern der Ester der Diselenosalicylsaure (F. 143—144°).
— Verb. Cg-S; ONSe, bei der Einw. von AgCN auf Chlorselenophenolcarbonsaure- 
ehlorid; perlmutterglanzende Blattchen aus Bzl.; F. 235°; zll. in Eg. und Xylol, 
schwerer in Bzl., unl. in A. Unl. in k. verd. Soda; konz. HC1 yerandert nicht; 
w. 10%ig. KOH lost unter NHS-Entw.; die Lsg. enthalt KCN und liefert mit HC1 
eine farblose S. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 47. 2505—10. 26/9. [28/7.] Charlotten- 
burg. Teehn.-chem. Lab. d. Techn. Hochschule.) JOST.

R. L esser und R. W eiB , U ber Selenoxanthon und Selenoxanthoncarbonsaure. 
Uber selenhallige aromatische Verbindungen. V. Durch Einw. von konz. HaS 04 auf 
Diphenylseleniddi-o-carbonsaure (II.) batten V£f. friiher (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 46. 
2640; C. 1913. II. 1795) Selenosanthoncarbonsaure (I.) und eine ais Benzophenon- 
selenon aufgefaflte Verb. vom F. 318° erhalten. Es hat sich gezeigt, daB in letzterer 
Verb. ein Dilacton (III.) vorliegt, d. h. das innere Anhydrid einer hypothetischen Di- 
phenyldioxyseleniddi-o-carbonsaure (IV.), bezw. Diphenylselenoxyddi-o-carbonsaure 
(V.). Die H2S 04 wirkt demnach hier osydierend. Das Dilacton wird durch Re- 
duktion mit Zinkstaub in die Selenidsaure zuruckyerwandelt. Da das Dilacton in 
Alkali 1. ist, so muB es in der alkal. Lsg. in Form des Salzes der hypothetischen,. 
in freiem Zustand nicht existenzfa,higen DioxyseIenid- oder Selenoxydsaure vor- 
handen aein. — Vff. haben yersucht, Benzophenonselenon iiber das Selenoxanthon 
darzustellen. Letzteres wird erhalten, wenn man die Selenoxanthoncarbonsaure 
bei 45—50° mit Atzkalk dest. oder bequemer durch Kondensation der Diphenyl- 
aelenid-o-carbonsaure (VI.) (aus Selenophenol u. diazotierter Anthranilsiiure) mittels 
konz. HsS 0 4.

Selenoxanthon (VII.) ist eine dem Thioxanthon sehr ahnliche Verb.; doch ist 
sein Verhalten gegen Oxydationsmittel ganzlich abweichend. W ahrend Thioxanthon 
hierbei glatt das Benzophenonsulfon liefert, wirken HNOa und KM n04 auf das 
Selenosanthon uberhaupt nicht ein; mit Chromsaure entsteht eine Additionsyerb. 
die durch W ., bezw. Alkalien in Chromsaure und eine neue, bei 230—231° unter 
Zers. schin., farblose Yerb. geapalten wird. Durch Erhitzen auf den F., bezw. durch 
Behandeln mit HsO., wird diese neue Yerb. unter Verlust von 2 Mol. W . in das 
Selenoxanthon zuriickyerwandelt. A uf Grand der bisherigen Yersucbsergebnisse 
laBt sich sagen, daB das B e n z o p h e n o n s e le n o n  nicht existenzfahig ist. — Vff. 
haben eine groBere Anzahl yon Estern aus Selenoxanthoncarbonsaure u. «.-Paraffin- 
alkoholen dargestellt, die samtlich fest und schón kry3tallisiert sind. W ie eine 
tabellarische Zus. (im Original) zeigt, kann man, wie bei den n. Fettsauren, auch 
bei diesen Estern deutlich 2 Reiben unterscheiden, die mit einer geraden und die 
mit einer ungeraden Zahl yon C-Atomen. In  der geraden Reihe sinken die FF, 
mit einer Ausnahme bis zum Cetylester, in der ungeraden bis zum Heptylester, 
um yon da an wieder regelmaBig zu steigen. Die Ester mit einer ungeraden Zahl 
von C-Atomen sind durchschnittlich intensiyer gelb gefarbt, ais die mit einer geraden. 
Allein der Tetradeeylester ist nur ganz schwach gelblich und fallt mit seinem F. 
ebenfalls aus seiner Reihe heraus.
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Die ala Ausgangsmaterial dienende Diphenylseleniddi-o-carbonsaure, Se(CaHt • 
OOaH)s , die urspriinglich ais Nebenprod. bei der Darst. der Diaelenidsaure (-Se- 
C8H4’C 02H)2, gewonnen wurde, gewinnt man vorteilhaft durch Einw. yon o-Jod- 
benzoesaure auf daa Na-Salz der reduzierten Diselenosalieylsaure; ea muB im 
Autoklayen in Ggw. von etwas Cu-Pulver 5—6 Stdn. auf 180—190° erhitzt w erden; 
Krystalle aua Eg.; P . 234—235°; Ausbeute ca. 85% der Theorie. — Je nachdem 
man die Verb. mit konz. H2S 0 4 bei 45—50° oder bei 90—95° behandelt, wird mebr 
Selenosanthoncarbonsaure oder Dilacton gebildet. Bei hoherer Temp. iiberwiegt 
die kondenaierende, bei niederer die osydierende W rkg. der H2S 04. Die Dilacton 
(III.) (inneres Arihydrid der Diphenyldioxyseleniddi-o-carbonsdure) bildet lange, farb
lose “Nadeln aus h. alkal. Lag. durch Mineralsaure; P. 323—325° unter Zera. NH3 
und Soda losen das Dilacton achwieriger. Liefert beim Koehen der atzalkaliachen 
Lag. oder in Eg. mit Zinkstaub D ip h e n y la e le n id d ic a r b o n a a u r e  (F. 234—235°). 
Mit KM n04 wird die Selenidsaure in das Dilacton iibergefuhrt, nicht in die er- 
wartete Diphenylselenondicarbonaaure, Se02(C6H4-C 02H)2. Ein Osydationsyersuch 
init dem Methylester, Se(C8H4 ■ C 02CH3)a, war gleichfalla erfolgloa. Danach scheint 
die Selenonsaure auch in Form ihres Estera nicht esiatenzfahig zu aein.

Selenoxanthoncarbonsaure (I.). K -S a lz , gelbe Nadeln, nicht ganz 11. in W. — 
B a -S a lz ,  gelbe Nadeln, awl. in W. — Mit Thionylchlorid gekocht, liefert die S. 
daa Chlorid C14H ,0 sClSe; gelbe, glśiuzende Nadeln aus trockenem Bzl.; F. 220 bis 
221°; zwl. in Bzl. — Durch Einw. der n. Paraffinalkohole auf das Chlorid in der 
W arme erha.lt man die E s te r .  — Methylester, C16H10O3Se, ganz schwach gelbliche 
Nadeln aus Methylalkohol; F. 180—1S1°; 11. in Eg., Bzl., Chlf.; wl. in Metbyl- 
alkohol u. Bzn.- (Kp. 120—130°). — Atliylester, CI6H120 3Se; ganz ach wach gelbliche 
Nadeln aus A.; F. 162—163°; wl. in Bzn. (Kp. 120—130°), leichter in A. — Propyl- 
ester, C17H140 3Se, ganz schwach gelbliche, mkr. Nadelchen aua Bzn. (Kp. 90—100°); 
F. 126—127°; zll. in Bzn. — Butylester, C,8H10O3Se, ganz schwach gelbliche, wiirfel- 
ahnliche, kleine Krystalle aus Bzn. (Kp. 70—80°); F . 116—117°; zll. in Bzn. — 
Amylester, C19H I80 3Se, mkr., gelbliche Nadeln oder Stabchen aus Bzn. (Kp. 70—80°); 
F. 73—74°; zll. in Bzn. — Hexylester, Cł0H50O3Se, ganz schwach gelbliche Nadeln 
(mkr. Stabchen) aus Bzn. (Kp. 70—80°); F. 82—83°; zll. in Bzn. — Reptylester, 
C21HSB0 3Se, diamantglanzende, gelbe Krystalle (u. Mk. Pyramiden) aus Bzn. (Kp. 70 
bis 80°); F. 70—71°. — Octylester, C22H24OsSe, ganz schwach gelbliche Nadeln (u. 
Mk. Stabchen) aus Bzn. (Kp. 60—70°); F . 74—75°. — Nonylester, C23H28OsSe, glas- 
glśinzende, gelbe Prismen aus Bzn. (Kp. 50—60°); F. 74,5—75,5°. Der aus dem 
Ester gewonnene N ony  la l k o h o l zeigte Kp.lx 101°. — Decylester, C24H!30jSe, gelb
liche, yerfilzte Nadeln aus PAe.; F. 68—69°. — Undecylester, C25H30O3Se, gelbe, 
glasglanzende Krystalle (u. Mk. Tafeln) aus PAe.; F. 75,5—76,5°. — Undecylsaure- 
methylester, C12Ha40 2, wasserhelle, angenehm riechende FI.; Kp.B_ 10 123°. — Dodecyl- 
ester, CjeHmOaSe, glanzende, gelbe KryBtalle aus Bzn. (Kp. 50—60°); F. 66—67°. — 
Tetradecylester, CssHs60 3Se, ganz schwach gelbliche Nadelchen aus PAe.; F. 72,5 
bis 73,5°. — Hexadecylester (Cetyle3ter), C30H40O3Se, yoluminoaer, gelber, aus win- 
zigen, mkr. Nadeln bestehender Nd.; F. 63—64°. — Octadecylester, C32H440 3Se, 
gelbe, mkr. Nadelchen aus Bzn. (Kp. 50—60°); F . 83,5—84,5°. — Am id der Seleno- 
xanthoncarbonsaure, Cl4H90 2NSe, durch Einleiten von trockenem NHS in die Bzl.- 
Lsg. des Chlorids; lange, yerfilzte, gelbe Nadeln aus Eg.; F . 263—264°; zwl. in 
A ., leichter in Eg. — Phenylamid, C20H13O2NSe, aus dem Chlorid und Anilin in 
Bzl.; schwach gelbliche, yerfilzte Nadeln aus Eg.; F. 270—271°; zwl. in A., leichter 
in Eg.

S e le n o x a n th o n c a r b o n s i iu re  liiBt Bieh (entgegen der friiheren Beobachtung) 
leiebt durch COs-Abspaltung in das Selenoxanthon (VII.) iiberfuhren. Zu dessen 
Darst. erbitzt man die S. mit der S—10-fachen Menge Atzkalk; schwach gelbliche
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Nadeln aus Eg., A. oder Chlf.; F. 191—192°; zll. in Aceton, Eg., Chlf., etwas 
Bchwerer in CC14 und A.; unl. in Alkali; rot 1. in konz. H ,S 04 u. HNO,. KM n04 
yerandert nicht. — Das ais Ausgangsmaterial dienende Diphenylselenid, Se(C6Hs)2, 
konnte durch Erhitzen von Sulfobenzid mit rotem Se (Kb a f f t ) nicht erhalten 
werden; eine bequeme und billige Darstellungsmethode ist die Einw. yon diazo- 
tiertem Anilin auf eine Alkaliselenid-, bezw. -diseleńidlsg.; Kp. 300—305°. Die 
Uberfuhrung in Diphetiyldiselenid, (-Se-CeH5)2, erfolgte nach Kb a f f t  (Ber. Dtach. 
Chem. Ges. 27. 1762) dureh Erhitzen des Selenids mit metallischem Se, Dest. unter 
yermindertem Druck u. Krystalliaation aus viel A. — Selenophenol wurde erhalten 
durch Reduktion des Diaelenida mit Na oder Zinkataub. — Diphenylselenid-o-carbon- 
saure (VI.), aus Selenophenol und diazotierter Antbranilsaure; derbe, glanzende

CO j£l
o h

OH—Se—OH | . t)H
OH A .

-CO r

Kryatalle aus A.; F. 189—190°; 11. in A. und Eg. — N a-S a l z und K -S a lz ,  
Nadeln, nicht ganz 11. in W . — B a -S a lz , farbloser Nd. — Chlorid, C13H9OClSe, 
aus der S. durch Thionylchlorid, glaaglanzende, gelbliche Kryatalle aus Bzn. 
(Kp. 50—60°); P. 72—73°. — Methylester, CuHjjOjSe, durch Kochen des Chlorids 
in Methylalkohol; diamantglśinzende, farbloae Stabchen aus Petrolather; P. 71 
bis 72°; 11. in PAe. — A m id , CisHuONSe, durch Einw. von NH3 auf das 
Chlorid in PAe.; lange, diamantglanzende Nadeln aus A.; F . 201—202°; zll. in 
A. — Phenylamid , ClsH 16ONSe, aus Chlorid und Anilin in Bzl.; seidenglanzende 
Nadeln aus verd. A.; F . 145,5—146,5°; sil. in A. — Sclenoxanthon, aua Diphenyl- 
selenid-o carbonsaure durch 3-stdg. Erwarmen mit konz. H ,S 04; seideglanzende, 
gelbliche Nadeln aus A.; F. 191—192°, — Liefert in Eg. mit Chromaaure die Verb. 
ClsMsOSe, CrOB; orangegelbe, mkr. Stabchen; zera. aich beitn Erhitzen auf dem 
Platinblech plotzlich unter starkem A uf blahen mit beinahe explosionaartiger Heftig- 
keit. W ird im Sonnenlicht rasch gebraunt und schlieBlicli schwarzbraun, im 
diffusen Tageslicht nur sehr langsam dunkler. Durch W . erfolgt laugsam, durch 
NHS, bezw. NaOH rasch Aufspaltung unter B. einer Verb., die aus W. in glanzenden, 
aus A. in seideglanzenden, yerfilzten Nadeln krystalliaiert; geht bei 230—231° oder 
in Eg. durch HsOa unter W .-Abspaltung wieder in Selenosanthon iiber. (Ber. 
Dtach. Chem. Ges. 47. 2510—25. 26/9. [28/7.] Charlottenburg. Techn.-chem. Lab. 
d. Techn. Hochschule.) J ost.

A nna M anneasier, Uber Chlorcamphersaureimid. Durch Erhitzen von Campher- 
stinreimid mit PC16 in Lg. auf 120—125°erhielt Verfaaaerin das Chlorcamphersaureimid 
der Formel I. WeiBe Schuppen aua W., nadelformige Prismen aus A., F . 292—293°
11. in A., achwerer in Bzl., A., 11. in Atzalkalien, durch SS. unyerandert fiillbar; 
daa Ag-Salz hat die Zus. Ag<C10H13O2NCl. Durch Methylierung mit CH3J  und 
KOH in A. wurde das N-Methylderivat, CUHI60 2NC1 (Prismen, F. 146—147°, 1. in 
Aceton, A., A., Essigester), durch Acetylierung mit Easigsaureanhydrid das N-Acetyl-
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derivat, C19Hia0 3NCl (Nadeln aus Bzl., P. 160°), endlich durch Einw. von Brom- 
wasser auf daa K-Salz das N-Bromderivat, C|0HlsOaNClBr (Nadeln aus Bzl., F. 172 
bis 174°), erhalten.

H,C------- CCI----------CO HSC------- CCI--------- CN
I. c h 3-Ć -c h 3 >NH II.3

HaC------- Ć(CH3)----- CO HaC------- C(CH3) -C O aH
CEL-Ć-CH.

i 3

Das von der Verfasserin erhaltene Chlorcamphersaureimid ist identisch mit 
der von Sch eiber , K nothe (Ber. Dtseh. Chem, Ges. 45. 1551; C. 1912. II. 120) 
durch Isomerisation yon Chlorcamphernitrilsaure (Formel II.) erhaltenen Verb.; 
doch wurde von diesen Autoren der P. (280°) zu niedrig gefundeu. (Gazz. chim. 
ital. 44. I. 697—703. 18/6. Payia. Uniy. Lab.) P rager .

A nna M anjiessier, Uber Clilorthiocamphersaureimid. W ird Chlorcamphersaure
imid (s. yorsteh. Ref.) mit PaS6 auf 200—220° erhitzt, so entsteht Chlorthiocampher- 
saureimid (s. nebensteh. Formel), goldgelbe Schuppen aus A., F. 179,5°; 1. in A., A ,

 qqj______Qg Bzl., Lg.; lost sieh in der Kalte nur schwer in
i \ v t r  Atzalkalien, in der W annę lost es sieh darin

CHS• C • CHS m.t  orangegelber F arb e . konz- HjSOł 16st mit
H jC---------C(CH3)----CS rosenroter Farbe. Bei der Reduktion mit Na u.

A .. entsteht nicht Chlorcamphidin, sondern Camphidin. (Gazz. chim. ital. 44. L
703—6. 18/6. Payia. Uniy.-Lab.) P r a g er .

M a ria n  Jones und A rth u r  L ap w o rth , a-Bromnaphthalin: setne physikalisćhen 
JEigenschaften und seine Anwendung zur Bestimmung des Wassers in  feuchtem 
Alkohol. Technisches a-Bromnaphthalin enthiilt erhebliche Mengen Naphthalin u. 
Dibromnaphthalin. Zu seiner Beinigung destilliert man es mit W asserdam pf, bis 
sieh aus dem Destillat bei gewohnlicher Temp. keine Krystalle mehr abscheiden; 
der zuriickgebliebene Teil wird dann vom W . getrennt u. unter kraftiger Kiihlung 
aus absol. A. umkrystallisiert und sehnell abgesaugt; den anhaftenden A. entfernt 
man mit WasBerdampf und trocknet dann mit CaCl2 und einem Strom trockener 
Luft bei 100°. Der reine Stoff hat F. 6,20 +  0,02°; naeh dem W iedererstarren 
beobachtet man gelegentlich F. 0—2°, so daB «-Bromnaphthalin dimorph ist; D .S04 
1,4834, D.25* 1,4785; nc2° =  1,6494, nc2» =  1,6582, nG20 =  1,7037. — «-Brom- 
naphthalin eignet sieh zur Best. des Wassergehaltes des A .\  im Original findet man 
eine Tabelle, aus welcher man fiir eine Reihe von Konzentrationen des a-Brom- 
naphthalins in A. naeh Best. der Temp., bei welcher unter langsamer Abkiihlung 
der Lsg. eine Triibung auftritt, den Prozentgehalt des A. an W. entnehmen kann. 
(Journ. Chem. Soc. London 105. 1804—9. Juli. Manchester. Uniy. Chem. Labb.)

F ra n z .

E. 01 iveri-M andala , Uber das A zid  der a-Naphthylcarbaminsaure. Einuńrkung 
von Orignards Beagens a u f die Azide der Carbaminsauren. Man erhalt das cc-Naph- 
thylcarbaminsaureazid, C10H7*NH-CO'N3, durch Eintropfen von a-N aphthyliso- 
cyanat, C10H7-NCO, in eine ath. Lsg. yon Stickstoffwasserstoffsiiure oder beąuemer 
durch Yersetzen einer konz. wss. Lsg. yon StickstofFnatrium mit der berechneten 
Menge Salzsaure und Einzufiigen yon a-Naphthyliaocyanat. Das bei letzterem 
Yerf. entstehende Prod. ist indessen mit Zersetzungsprodd. yon Napbthylisocyanat 
yerunreinigt. a-Naphthylcarbaminsiiureazid scheidet sieh aus Bzl. auf Zusatz yon 
PAe. in Krystallen vom F. 119—120° aus; 11. in h. Bzl., A., Essigester, k. Aceton, 
fast unl. in A. Mit Phenylhydrazin in A. reagiert es unter B. von l-Phenyl-4- 
cc-naphthylsemicarbazid, C6H5-NH- NH- CO •NH- C10H7 (Krystalle aus Eg., F. 225
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big 226°; awl. in A., A., Bzl., Aceton, Xylol). W ird  letztere Yerb. mit FeCls oxy- 
diert, so entsteht Benzolazocarbonsaure-a-naphthalid, C4H5-N : N • C O -N H 'C l0H7 
(oraugegelbe Krystalle aus A., F. 183—184°; sil. in h. Eg.; wl. in A., A., Bzl.). —
l-p-Bromphenyl-4-ct-naphthylsemicarbazid, CeH4Br>NH*NH*CO-NH'C10Hj. Krystalle 
aus Eg., F . 230°; fast unl. in A., A., Bzl., Chlf., Aceton. In konz. H2S04 mit 
yioletter Farbę 1. — p-Brombenzolazocarbonsaure-a-naphthalid, C6H4B r'N  : N • CO- 
N H -C10H7. Goldgelbe Blattchen aus A., F. 163—164°; U. in Aceton, Essigester, 
Chlf., wl. in  A., A. — 4-Brom-l-naphthylcarbaminsaureazid, C10H6Br4*N1H -C O -N B.
B. Durch Bromieren von a-NaphtbylcarbamiDsaureazid in Bzl. Nadeln aós Bzl., 
F. 150° (Zera.). Sehr lichtempfindlich; 11. in A., Aceton, Chlf., weniger in A., fast 
unl. in k. Bzl. Bei der Einw. von Anilin in A. entsteht a-Phcnyl-b-bromnaphthyl- 
harnstoff, C6H6*NH.CO*NH ‘C^HaBr, Nadeln aus A., F. 235° (Zers.); 11. in h. Essig
ester, swl. in A., A., Bzl. — Kocht man 4-Brom-l-naphthylcarbaminsaureazid mit 
alkoh. NaOH, so entsteht Bisbromnaphłhylharnstoff, CO(NH-C10H0Br)4, Nadeln aus 
A., F . 145—146°; 1. in A., A., Aceton, CS2, weniger 1. in Essigester, unl. in PAe.
— a-Naphthyl-b-p-bromphenylharnstoff, C10H7'N H -C O "N H .C 6H,Br. B. aus <z-Naph- 
thylcarbatninsiiureazid u. p-Bromanilin in sd. A. Krystalle aus Eg., F. 232°; swl. 
in A., A., leichter 1. in Bzl., Essigester.

Die GRlGNARDsehen Organomagnesiuuwerbb. reagieren mit den Carbaminaaure- 
aziden im Sinne de3 Schemas R -N H -C O -N s +  R'>Mg>Halg — >• R -N H -C O -R '. 
So entsteht aus Phenylmagnesiumbromid und Athylcarbaminsaureazid N-Athyl- 
benzamid, C2H5-N H -C O • CaH6, aus Phenylmagnesiumbromid und Phenylcarbamin- 
saureazid Benzanilid  und aus Athylmagnesiumjodid und Phenylcarbaminsśiureazid 
Propionsdureanilid, C9H6-NH*OC-C2H5. (Gazz. chim. ital. 44. I. 662—70. 18/6. 
Palermo. Univ.-Lab.) P rager.

E. O iiv e ri-M a n  d a la ,  Uber die Konstitution des Sulfotctrazolins und der Tri- 
assulfóle. Nach den Angaben yon F r e u n d , H empel und S chwarz (Ber. Dtsch. 
Ges. 28. 74 ; 29 . 2491; C. 95. I. 428; 97. I. 52) soli bei der Einw. von salpetriger S. 
auf 4-Phenylthiosemicarbazid, C8H j.N H ‘CS-NH-NH2, das 4-Phenylsulfotetrazolin (I.), 
dagegen bei der Einw. von salpetriger S. auf aliphatiseh substituierte Thiosemi- 
carbazide, A lk-N H -C S-N H -N H ,, Alkylaminotriazsulfol (II.) entstehen. W ahrend 
die Phenylyerb. (I.) sich bei der Einw. von Alkali in der W arme zu N -Phenyl- 
tetrazolmercaptan (III.) (dessen Konstitution einwandsfrei feststeht) isomerisiert, 
zers. sich die Alkylyerbb. (II.) bei der Einw. von Alkali unter Abgabe von Stick- 
stoff, beim Kochen mit W . unter Abgabe yon Stickstoff und Schwefel u. unter B.

_ C6H6.N ---------CS TT N--------- N TTT C6H5-N--------- C -S fl
ł ^ = N - l i TH ' N — S— $-N H -A lk  ' N — N—&

IY  R .N H .C S .N < ?  V- ^ , N H . C — S YI. C6H , N : C— S
N N NH

VII. V III. IX.
C7H7-N---------C-SH C7H7-N--------- C-SOsH H 0 2C.C9H4.N --------- C-OH

N = N - lS r Ń = N —N 3^=N -lN r

yon Alkylcyanamid, weswegen nach Freun d  u. H em pel eine Strukturyerschieden- 
heit yon Aryl- und Alkylyerbb. angenommen werden muB. W ie Vf. nun gefunden 
hat, bedurfen diese Auffassungen der Berichtigung. Aryl- u. Alkylyerbb. sind in 
ihrem Verhalten nicht prinzipiell, sondern nur graduell yerschieden; wahrend die 
aliphatischen Verbb. schon durch kochendes W . zers. werden, bedurfen die aro- 
matischen dazu der Einw. sd. konz. SS., geben dann aber analoge Zersetzungs-

XYIII. 2. 80
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prodd. Die aromatischen und die aliphatiachen Yerbb. sind daher auch nicht ais 
Btrukturyerschieden anzusehen. Ihre Struktur entsprieht aber nach Vf. weder der 
Formel I .,  nocb der Formel I I .,  sie sind yielmehr nichts andereB ais die Azide 
der Thiocarbaminsaure (IV.). Die Phenylyerb. entateht, wio Vf. gefunden hat, auch 
bei der Einw. von Phenylsenfol auf Stickstofiwasserstoffsaure, analog die Metliyl- 
und Athylverb. aus Methyl- und Athylsenfol.

Erhitzt man Phe>iylthiocarbaminsaureazid, C6H5-NH -CS-N 3, mit konz. HC1 und 
unterbricht das Erhitzen, wenn die Stickstoffentw. aufhort, so seheidet aich ein 
Chlorhydrat CyHaN^S-HCl (Nadeln, F. 240—250°) ab, aus welchem  Bich eine Baae 
C7H6NaS (Blattchen, F . 121—123°, 1. in A., A., h. W.) isolieren laBt. Wahrschein- 
lich entBpricht die Konstitution der Baae C7H„N,S der Formel V., reap. VI. Kocht
man die Base C7H6N,S m it' verd. HC1, oder setzt man das Erhitzen yon Phenyl-
thiocarbaminsiiureazid mit konz. HC1 nach beendeter N -Entw . fort, so erfolgt 
Sehwefelabscheidung, u. es entsteht Phenylcyanamid. — p-Tolylthiocarbaminsaure- 
azid, C7H7-NH -CS-N 3. B. aus p-Tolylsenfol und NSH in A., Nadeln aus A., 
F. 140—144°. L. in h. Eg., wl. in Aceton, unl. in W., A., Bzl. Iaomerisiert sich 
beim Kochen mit Soda zu N-p-Tolyltetrazolmercapłan (VII.), Nadelu aus wss. A.,
F. 150—151°, 11. in h. Eg., 1. in A., A. W ird dieseVerb. mit FeCl3 in A. erwarmt, 
bo  entsteht das entsprechende Disulfid, C18HlłN8S„ Blattchen, F . 166—168° (Zers), 
wl. in A ., A., etwas leichter in Bzl. Bei der Osydation von Tolyltetrazolmercap- 
tankalium mit KMnO^-Lsg. bildet sich in der Kalte zunachst N-p-Tolyltetrazolsulfo- 
saure (VIII.), welche in der W arme zu N-p-Carboxyphenyloxytetrazól (IX.) weiter 
osydiert wird. Letztere S. ist in den gewohnlichen Mitteln unl., Bie zers. sich 
oberhalb 300° und bildet das A g-Salz, Aga-C8H40 3N4. (Grazz. chim. ital. 44. I.
670—78. 18/6. Palermo. Uniy.-Lab.) PKAGER.

R . L esser, TJber 1,4-9,10-Anthradichinon. Diese Verb. laBt aich leicht aua 
Chinizarin daratellen mittels der WlLLSTATTER-KALBschen Methode der Oxydation 
mit Bleisuperoiyd in einem indiiferenten Losungsmittel; sie ist an der Luft be- 
stiindig, in Lsg. leicht yerśinderlich; unterscheidet sich auBerlich yom Chinizarin 
nur durch die braunrote Farbę ihrer Nadeln. Eine analoge Oxydation des Alizarins 
und des l,4,5,8-Tetraoxyanthrachinons zum 1,2-9,10-Anthradichinon, bez w. 1,4-5,S- 
9,10-Anthratrichinon gelang nicht. — 1,4-9,10-Anthradichinoii, C14H60 4, durch Einw. 
von PbO, auf Chinizarin in sd. trocknen Bzl., bis u. Mk. die gelben Nadeln des 
Chinizarins yollstandig yerschwunden sind; lange, glanzende, braunrote Nadeln aus 
Bzl., die bis auf die Farbę denen des Chinizarins sehr ahnlich sind; fiirbt sich von 
ca. 160° an allmahlich dunkel nnd ist gegen 185° geachmolzen. Von etwa 160° an 
sublimiert es in braunroten Nadeln, die aber stets Chinizarin beigemengt enthalten. 
Loslichkeit ungefahr wie beim Chinizarin; b w I. in A. und abaol. A.; 11. in Clilf., 
Aceton, Eg. Die Lagg. fluorescieren gelb- bis braunrot. H,SOł lost purpurrot, 
H N 03 (D. 1,4) gelb. Zeigt alle typiBchen Rkk. eines Chinona mit groBer Scharfe. 
E in Chinhydron herzuatellen, gelang nicht. Aus der Mischung der Lsgg. gleicher 
Molekule Chinizarin (in A.) und Dichinon (in wenig Bzl.) erha.lt man erstere Verb. 
zuriiek. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 47. 2526—28. 26/9. [28/7.1 Charlottenburg. Techu.- 
chem. Lab. d. Techn. Hochschule.) J o s t .

A lfred  E c k e r t und K a r l  S te in e r , Chlorierungen cyclischer Ketone mit A nti- 
monpentachlorid. Bei Chlorierungen mittels Antimonpentachlorid wird zweekmaBig 
m it einem groBen UberschuB des Chlorids bei nicht zu hoher Temp. und unter 
Zusatz von etwas J  gearbeitet. Bei der Einw. des Chlorids auf cyclische Ketone 
tr itt zunachst Perchlorierung ein; die entstandene Verb. ist gegen die weitere Einw. 
des Chlorierungamittels yerechieden bestśindig und zerfallt eyentuell unter B. per-
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chlorierter SS. N ur bei fortgesetzter Behandlung mit Antimonpentacblorid ent
steht Hesachlorbenzol.

Anthrachinon gibt mit SbCl6 zunachat Heptachloranthrachinon (I.); bei weiterer 
Eiuw. des Chlorierungsmittels entsteht unter Aufapaltung des Molekuła die Pcr- 
chlorbenzoylbenzoesaure (II.). Die weitere Behandlung dieser Yerb. mit SbCI6 fuhrt 
zu 3exaćhlorbenzol, C6C10, und Tełrachlorphthalsaure, CsC14(COjH)j. — Heptachlor- 
anthrachinon (I.). Gelbgriine Nadeln aua Chlorbenzol, F . 380°. — Perćhlorbenzoyl- 
benzoesaure (II.). Rhomboedrisohe Krystalle aua Eg., F. 263—266° (Zera.); zerfallt 
beim Erhitzen mit EL,S04 in Pentachlorbenzol und Tetrachlorphthalsaure. — Phen- 
anthrenchinon und Fluorenon liefern mit SbCJ5 die Perchlorphenylbenzoesaure (III.) 
neben geringen Mengen Perchlorbiphenyl. — Perchlorphenylbenzoesaure (III.) Blatt- 
chen aua Eg., F. 264°. — Acridon gibt mit SbCl6 Octachloracridon (IV.). Gelb- 
griine Nadeln aus Chlorbenzol, F. 340°. — Xanthon liefert mit SbCls Octachlor- 
xanthon (V.). Gelbe Nadeln auB Chlorbenzol, F . 324°. — In  beiden letzteren Fallen 
entsteht ala Nebenprod. Pentachlorbenzoesaure in geringer Menge. (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 47. 2628—30. 26/9. [10/8.] Prag. Chem. Lab. d. dtsch. Univ.) S chmidt.

G iuseppe Oddo und M arce llo  C esaris, U ber das Solanin aus Solanum sodo- 
maeum. VI. M it te i lu n g .  Iteinigung des Solanins s.; seine Befreiung von einem 
Kohlenioasserstoff Cn H m. W ie die Vfi. in der IV. Mitteilung (Gazz. chim. ital. 41.
I. 490; C. 1911. II. 757) angegeben haben, zeigt das Solanin aus Solanum sodo- 
viaeum („Solanin s.“) gegeniiber der aus der Analyae ableitbaren Formel einen 
etwas zu geringen Wasserstoffgehalt. Es wurde auch bereits mitgeteilt, daB man 
durch stundenlanges Kochen des Solanins s. mit einer Glykoselsg. u. naehfolgende 
Krystallisation aus wss. A. zu einem waBserstoffreicheren Prod. gelangen kann. 
W ie die Vff. je tzt gefunden haben, wird durch das Kochen mit GlykoBelsg. nur 
die Abscheidung yon Verunreinigungen erleichtert, welche durch bloBe Krystalli- 
sation aus A. nicht entfernt werden konnen. Der gleiche Erfolg kann auch da- 
dureh erreicht werden, daB man das Solanin s. mit A. und mit Bzl., in welchem 
es selbst faat unl. is t, auskocht. W ird das so behandelte Solanin b. in iiblicher 
W eise aus wss. A. umkrystalliaiert, so entapricht seine Zus. der Formel C54Hse0 16N2* 
HjO. Die den Verlauf aeiner Hydrolyse auadruckende Gleichung ist:

CsłHjgOigNj"HjO =  2CalH3,ON -(- C6H 120 4 -f- C9H 120 6 -f- CSHIS0 6.
Solanin s. Solanidin s. d-Galaktose d-Glykose d-Methylpentose

Da das Solanin s. aus der Luft etwas CO, anzuziehen yermag, so empfiehlt 
es sieh, bei seiner Herst. den L uftzu tritt moglichst zu beschranken. Bemerkens- 
wert ist, daB der W assergehalt des Solanins s. durch geringe, nicht bestimmbare 
Anderungen der Versuchsbedingungen beeinfluBt wird. Das aua wss. A. sieh ab- 
scheidende Prod. kaun die Zus. CsjH^O jjN ^ H jO oder C44H9IJ0 i8N2-2H 20  haben.

80*
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Um die dem Solanins. anhaftenden Yerunreiniguugen kennen zu lernen, haben 
die Vff. den A . und das Bzl., welehe zur Estraktion gedient hatten, yerdunstet. 
Beide Fil. hinterlieBen einen krystallinisehen Riickstand, aus welchem durch Kry- 
stallisation aus A. ein IiW -s to ff C1BH38, Nadeln vom F. 58—60°, erhalten wurde. 
Dieaer wasserstoffreiche Korper kann indessen nicht das Manko im Wasserstoff bei 
dem Solanin s. verursacht haben; auf die Ursache dieses Mankos wollen die Vff. 
in einer spateren Mitteilung eingehen.

Die Abhandlung gibt zum SchluB eine genaue Beachreibung der Extraktion 
des Solanins s. aus den Beeren von Solanum sodomaeum und seiner Reinigung. 
(Gazz. chim. ital. 44. I. 680—90. 18/6. [Mai.] Payia. Univ.-Lab.) P b a g e b .

G iuseppe Oddo und M arce llo  C esaris , Uber das Solanin aus Solanum sodo- 
maeutn. VII. M it te i lu n g .  Identifizierung der zweiten bei der Hydrólyse ent- 
stehenden Hexose. In  der IV. Mitteilung (Gazz. chim. ital. 41. I. 490; C. 1911. II. 
757) haben die Yff. gezeigt, daB bei der Hydrólyse des Solanins aus Solanum  
sodomaem („Solanin s.“) neben 2 Mol. Solanidin, C1BH31ON, 1 Mol. einer Methyl- 
pentose, 1 Mol. d-Galaktose und 1 Mol. einer anderen Hesose entsteht, welche 
letztere damals noch nicht endgiiltig identifiziert werden konnte. Es ist je tzt ge- 
lungen, das Osazon dieser zweiten Hexose weiter zu reinigen u. mit d-Glykosazon 
aicher zu identifizieren. Das optische Yerhalten stimmte mit demjenigen von reinem 
d-Glykosazon uberein. Durch Einw. von Methylphenylhydrazin wurde es in das 
gemischte Osazon, HO • CHa • [CH(OH)]s • C [ : N • N(CH3) • C6H6] • CH : N • NH - C0H6 
(F. 192°), ubergefiihrt; von dem isomeren gemischten Osazon, H O ■ CH2■ [CH(OH)]3• 
C ( : N ■ NH - C6H6)- CH : N • N(CH3) • C8HB, entstanden nur ganz geringe Mengen. 
Ebenao verhielt sich aus reiner d-Glykose bereitetes Osazon bei der Behandluug 
mit Methylphenylhydrazin. Ferner wurde das Glykosazon aus Solanin s. in be- 
kannter Weise iiber das Oson in Layuloae ubergefiihrt. Endlieh konnten die Vff. 
bei der Osydation der bei der Hydrólyse von Solanin s. erhaltenen Zucker mit 
Salpetersaure u. a. das Auftreten von Zuckersaure feststellen, (Gazz. chim. ital. 
44. I. 690—96. 18/6. [Mai.] Payia. Uniy.-Lab.) Pk ag eb .

P. A. L evene und G. M. M eyer, Uber die Einwirlcung von Geweben a u f  
Methylglucosidc, Tetramethylglucoside und natiirliehe Disaccharide. (Vgl. Journ. of 
Biol. Chem. 15. 65; C. 1913. II. 790.) Es wurde die Einw. von Nierengewebe vom 
Kaninchen auf Lsgg. von u • u. ^J-Methyl-d-glucosid, Tetramethyl-d-glucose, Sucrose, 
Lactose, Maltose und d-Glucosephosphorsaure in Phosphatlsg. bei 37° untersucht. 
Dabei spalteten ^-Methyl-d-glucosid und Maltose einen Teil der in ihnen enthal- 
tenen Glucose ab; die iibrigen Verbb. blieben unyerandert. (Journ. of Biol. Chem. 
18. 469—75. August. New York. Rockefeller Institute.) H en le .

P. A. L evene und C. J . W est, Uber Sphingosin. III. Mitteilung. Die Oxy- 
dation des Sphingosins und Dihydrosphingosins. (Forts. von Journ. of Biol. Chem. 
16. 549; C. 1914. I. 1095.) Die bei Osydation von Sphingosin resultierende Tri- 
decylsaure schm. bei 48—49° und ist n-Tridecylsaure\ die bei Osydation des Di- 
hydrosphingosins resultierende Pentadeeylaiiure schm. bei 53° und ist n-Pentadecyl- 
saure. — Bei Einw. von Ozon auf Sphingosinsulfat in Chlf.-Lsg. entsteht ein Prod., 
das bei Oxydation mit KM n04 n-Tridecylsaure liefert. (Journ. of Biol. Chem. 18. 
481—84. August. New York. R ockefeller Institute.) H en le .

0 . P ilo ty , W . K ra n n ic h  und H. W ill ,  Z ur Konstitution des Blutfarbstoffes: 
Dipyrrylmethenderivate mit Farbstoffcharakter. I I I .  (Vgl. 2. Mitteilung: P iloty , 
Stock, D ormann, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 47. 1124; C. 1914 .1 .1836.) Im Gegen-



1157

satz zu H. F is c h e r  und E is i ia y e r  (S. 633) haben die Vff. gefunden, da£ die 
PhonopyrrolcarbonBiiure in sehr charakteristischer und befriedigender W eise mit 
Glyosal reagiert. Daa Glyoxyl wirkt nicht nur kondensierend auf die S., sondern 
auch, wie es scheint, oxydierend auf das entstandene Prod. Die Analysen des 
ReaktionBprod. Btimmen arn besten auf einen Farbstoff von der Formel I., der beim 
Kochen mit W. oder A. oder yielleieht auch wahrend der B. zum Teil in das fruher 
beschriebene Tetramethyldipropionyldipyrylmetlicn (II.) zerfallt. Bei der Einw. von 
Chlf. u. KOH auf das «,«'-Dim ethylpyrrol entsteht neben einer Verb. C14H20N2C13 
von unbekannter Konstitution der von P la n c h e r  und P o n t i  (Atti R. Aecad. dei 
Lincei, Roma [5] 18. II. 469; C. 1910. L 654) beschriebene a,a'-Dirntthylpyrrol-fj- 
aldehyd (III.). DieBer kondensiert sich in Ggw. von Mineralsauren mit 1 Mol. 
«,«'-D im ethylpyrrol zu dem Tetramethyldipyrrylmethen (IV.). Die Entstehung der 
Dipyrrylmethenyerbb. vollzieht sich analog der B. von Farbstoffen in der Indol- 
reihe, wie sie von KOnig und seinen Schiilern (vgl. u. a. Joum . f. prakt. Ch. [2] 
87. 241.; C. 1913. 1.1515) beobachtet worden ist. Dipyrrylmethene lassen sich aus 
zwei yerschiedenen Pyrrolen in allen Fallen aufbauen, in welchen der Aldehyd der 
einen Komponente isolierbar iBt. So kondensiert sich der eć,«'-Dimethylpyrrol-(S- 
aldehyd mit «,/?-Dimethylpyrrol zu einem Dipyrrylmethenfarbstoff GI3Ś 167\r3, fur 
den die beiden Formeln V. u. VI. moglich sind. Bei dem «,^9'-Dimethyl-^?-acetyl- 
pyrrol liegt der Fali weniger klar ais bei dem «,«'-Dimethylpyrrol. H ier laBt sich 
der Aldehyd nicht in reinem Zustand isolieren. Es entsteht zwar bei der Einw. 
von Chlf. und KOH eine krystallinische Verb., dereń Analysen aber kein befrie- 
digendes Resultat ergeben. W ahrseheinlich liegt die Verb. von der Formel VII. 
vor. Bei der Einw. von HC1 liefert diese dann das 2-{a,fi')-Tetramethyl-2-(}-diacetyl- 
dipyrrylmethen (VIII.).

c h 3. c ---------- c - c h 2- c h 2. c o 2h  h o 2c - h 2c - h 2c - c -----------C-CH3
CH3. C - N H - C ------------C ( O H ) = C ( O H ) ----------- Ó—NH— C • CHa

CH3 • C---------- C • CH2 ■ CH., • COoH HO., C • H2 C • H2C • C = C  • CH,
CH3 • c - N H - C ------------------------CH- - - . : . ~ — ~ 6 - -N—Ć-CH.
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cc,u'-Dimethylpyrrol-fi-aldehyd (III.)- Aus Dimethylpyrrol in Chlf. +  A. 
mittela was. KOH neben der Yerb. CUH30N,CIS und einem aromatisch riechenden, 
in A. 1. Ol. F ast farblose Blattchen aus Chlf. -j- Gasolin, F. 141°; zl. in h. W .,
11. in A., Chlf., wl. in A., unl. in PAe. Gibt die Fichtenspanreaktion. Geht beim 
Befeucbten mit konz. HC1 in eine feBte, aehr unbestandige M. iiber, die bei 60° 
schm. und beim Umkrystallisieren aus W. oder A. den Aldehyd zuriiekliefert. —
2-u,ct'-Tetramethyldipyrrylmethen (IV.). Bei der Einw. von HC1 auf das aus a,a '-  
Dimethylpyrrol, Chlf. und KOH erhaltene, in Chlf. 1. Reaktionagemisch oder aua 
«,cć'-Dimethylpyrrol-/?-aldehyd, «,«'-D im ethylpyrrol und konz. HC1. Stabchen aus 
Chlf. und A. oder amorphe, gelbe Flocken; nicht achmelzbar; 11. in A ., Chlf., 
Aceton, Pyridin, wl. in A. u. W . — CUH18N2, HC1. Rotbraune Nadeln mit atahl- 
blauem Oberflachenglanz aus abaol. A. -f- A., aintert bei 250° etwas zusammen, 
verkohlt bei aehr hoher Temp., 11. in W . und A., unl. in A. — Ci3HleN2, HaS 04. 
Orangerote Nadeln mit braunem Oberflachenglanz aua A., in W. etwas achwerer 1. 
ais das Chlorhydrat. — C13HI8N2, HC104. Orangerote Nadeln aua W ., wl. in k. 
W . und A.; beaitzt keinen Schmelzpunkt. — Die Spektren der Salze sind dem 
friiher fur das Dipyrrylmethen aus Hamopyrrol b beachriebenen sehr ahnlich. — 
Verb. CMH20N2C12. Druaen oder Prismen aus Toluol oder Aceton, F. 177°. — Verl). 
C13H18Nj (V. oder VI.). Aua cc,D im ethylpyrrol-^?-aldehyd, CC,fi'- Dimethylpyrrol 
und HC1. — C18Hi6Ns, HC104. Bronzeglanzende Nadeln aua W., F. 250° (Zera.). — 
Verb. C15H18N2 (IX.). Aua a ,a '-  Dimethylpyrrol-/?-aldehyd, U,fi'- Dimethyl-^5-acetyl- 
pyrrol und konz. HC1. — C15H 1BN2, HC104. Rotę Nadeln aua A., F. 206°. — Verl). 
CieH200 2N2 (X.). Aus «,a'-Dimethylpyrrol-/3-aldehyd, «,/S'-Dimethylpyrrol-/?-mono- 
carbonsaureester u. konz. HC1. — CI8H20O2Ns, HC1. Hellorangerote Nadeln, F. 182°; 
wl. in W . — Verb. CI7H120 8N2 (VII.). Aus a,|9-Dimethyl-^-acetylpyrrol in Chlf. 
mittels 20°/„ig. methylalkoh. KOH. Prismen aua A., achm. unscharf bei 265°; unl. 
in W ., 1. in h. A., weniger 1. in A ;  farbt sich an der Luft ziegelrot; gibt die 
Fichtenspanreaktion. — 2-(a,fi')-Tetramethyl-2-fi-acetyldipyrryhnethen (VIII.). Aua 
der Verb. C17HJ20 3N2 mittela h., konz. HC1. Secbsseitige, priamatiache Bliittchen 
yon brauner Farbę mit griinem Oberflachenglanz aus A ., F . 219°. — CI7H20O2Na, 
HC1. Prismen yon der Farbę des Kaliumbichromats mit blauem Oberflachenschimmer 
aua Methylalkohol, F. 199° (Zera.); fast unl. in W ., w), in A ., Bzl., unl. in A. — 
Durch Kondenaation yon PhonopyrrolcarbonBaure mit Glyosal in absol. A. bei 40° 
wird ein bei 217° aehm. Rohprod. erhalten. Kryatalliaiert man letzteres aus W . oder
A. um, bo hinterbleibt das friiher beachriebene Tetramethyldipropionyldipyrrylmethen 
(II.). Aus dem F iltrat krystallisiert nach dem Erkalten der Farbstoff C20H2aO6Na 
(I.) yom F. 217°. Es iat unentschieden, ob beim Kochen mit den Losungsmitteln 
eine Spaltung des Rohprod. in die beiden Verbb. eintritt, oder ob sie schon in dem 
Rohprod. nebeneinander yorhanden aind. Die Base yom F. 217° ist in W. und A. 
swl., in den meisten anderen Losungsmitteln unl., in Alkalien 11. Aua der Lag. 
in w. Eg. krystalliBieren gelbe Nadeln yom F. 224°, die wahracheinlich ein Acetat 
daratellen. Mit HC1 entsteht ein Salz, das in prismatiachen Nadeln mit griinem 
Oberflachenglanz kryatalliaiert. — 2-{a,fi')-Tetramethyldipropylmethan-2-fi-dicarbon- 
sauredthylester, C19H280 4N2. Aus a ;/3'-Dimethylpyrrolcarbonsaureeater in abaol. A. 
mittels 40%ig- FormalinlBg. und konz. HC1. F ast farblose Prismen, F. 223,5°; zl. 
in h. A., wl. in A. — 2-(a,fi')-Tetramethyldipyrrylmethen-2-fi-dicarbonsaureathylestcr. 
Das Chlorhydrat dieser Verb. (XI.) entsteht beim Kochen des Methanderiyats mit 
FeCls in abaol.-alkoh. Lsg. Ea krystallisiert aus A. in ziegelroten Nadeln mit 
blauem Oberflachenachimmer; F. 215°; wl. in A. und W . (Ber. Dtach. Chem. Ges.
47. 2531—45. 26/9. [25/7.] Munchen. Chem. Lab. d. Akad. d. WisaenBch.) Schm idt.

K. v. A uw ers und F. K ro llp fe iffe r, Uber 6-Methylchromanon. Gelegentlich
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einer spektrocbemiaehen Unters. uber heterocyclische Verbb. haben die Vff. daa 
6-Methylchromanon (II.) ais V ertreter einer neuen Klasse von Verbb. dargestellt. — 
Das o-fl-Jodpropio-p-kresol (I.) wird aus (3-Jodpropionaiiureehloiid, p-Kreaolmethyl- 
ather und AlCla in CS2 bei 40—50° erhalten. Nadeln aus Methylalkohol, F . 65 
bis 66°; zl. in w. Methylalkohol; wird durch Zinkataub und 80%ig. Essigsaure zu 
o-Propio-p-kresol reduziert. — Das 6-Methylchromanon (II.) entsteht beim Erwarmen 
des Jodpropiokreaols mit Soda in wss.-alkoh. Lsg. auf dem Waaserbade. Prismen 
aus niedrig sd. PA e., F. 34—36°; 11. — Semicarbazon, Cu Hu O,Ns. Priamen aus 
Eg., schm. bei langsamem Erhitzen bei 245—246°, bei raschem Erhitzen bei 248 
bis 249°; wl. in Methylalkohol, A., 11. in h. Eg., unl. inA lkalien ; die Lag. in konz. 
H jS 04 ist leuchtend griinatichig gelb und zeigt schwache Fluorescenz. — Oxim,
O,0Hn OaN. Nadeln aus Bzn., F. 84—85°; sil. in A., weniger 1. in Bzn. u. PAe. — 
p- Nitrophenylhydrazon, CuH160 5N8. Orangerote Nadeln aua Methylalkohol -f~ 
Aceton, F. 222°; wl. in A., 1. in h. Aceton.

0 -CO-CH2-CH2J  CHs L  A J C H ,
oÓH

CO 

JCH,
CHS. ^ | / N C ;C H .C6H6

c o
C H .- r O Y ^ ^ C H B r

3-Brom-6-methylchromanon (III.). Aus 6-Methylchromanon und Br in CS2, 
wobei yoriibergehend ein gelbea Zwiachenprod. (yielleicht das Bromid der Enolform 
des Chromanons) entsteht. Nadeln aua Bzn., F . 74°; 11. in Methylalkohol, wl. in 
Bzn. und PAe. Die Bromwasserstoffabapaltung aua dieaer Verb. yerlauft nicht 
glatt. Siedendes Diathylanilin wirkt nicht ein. Beim Kochen mit K-Acetat in Eg. 
entsteht ein halogenfreies Prod., yielleicht das Acetat des 3-Oxy-6-methylchromanona. 
Bei der Einw. von Alkalien u. Alkalicarbonaten nimmt die alkoh. Lsg. des Bromida 
eine tiefrote Farbung an. Mit 20°/0ig. Sodalsg. wird ein in roten Nadeln kryatalli- 
siorendes Salz erhalten, daa mit Eg. die zugehorige Stammyerb. liefert. Diese 
krystalliaiert aus Eg. in fast farbloaen Bliittchen, die unter yorhergehendem Er- 
weichen bei 186—188° zu einer rotgefarbten FI. zuaammenschmelzen. — 3-Benzal- 
6-methylchromanon (IV.). Beim Zutropfen yon konz. HC1 zu einer 70° w., alkoh. 
Lsg. von Methylchromanon und Benzaldehyd. Schwaeh gelbliche Blattchen aus
A., F. 147—148°; wl. in Methylalkohol u. A. — 4,6-Dimethyldihydrochromanol-{4). 
Aus Methylchromanon und Metbylmagnesiumjodid. Krystalliaiert aus Bzn. in For- 
men, die an Kalkspatrhomboeder erinnern, F. 116—117°; 11. in A ., Methylalkohol, 
w. Bzn., wl. in PAe. — 4,6-JDimethylchromen, 4,6-Dimethylisochroman (VI.). Beim 
Erhitzen yon Dimethyldihydrochromanol mit P 2Os im Vakuum auf 80°. Farbloaes 
01; Kp.ls 128°; D.204 1,042. Fiirbt sieh wie andere Chromene am Licht yiolett u. 
beBitzt dereń typiachen Geruch. , Permanganatlag. wird von ihm rasch entfarbt. 
(Ber. Dtsch. Chem. Gea. 47. 2585—91. 26/9. [13/8.] Marburg. Chem. Inst.) S chmidt.

H ans v. L ie b ig , U ber Besorcinbenzein. (Vgl. H. v. L ie b ig , Journ. f. prakt. 
Ch. [2] 85. 97. 243; C. 1912. I. 1313.) Der Vf. unterzieht die Arbeit yon P ope 
(Journ. Chem. Soc. London 105. 251; C. 1914. I. 1081) und die yon K ehrm ann
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und L oth (S. 938) einer kritischen Besprechung. Die von K eh rm ann  u. L oth 
yertretene Auffassung, ais ob durch die Unterss. von P ope die Nichtexistenz der 
yon dem Vf. beschriebenen mehrfaeh molekularen Resorcinbenzeinmodifikationen 
und anderer Verbb. des Resorcinbenzeins bewiesen u. dieser Beweis durch Keh r - 
m anns Unterss. bestatigt worden ware, trifft nicht zu. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
47. 2592—98. 26/9. [30/7.].) Schmidt.

H a r ie tte  C hick, Die Viscositat von Proteinlosungen. I I .  Pferdepseudoglobulin 
und -euglóbulin. Teil I  ygl. Biochem. Journ. 8. 59; C. 1914. I. 1956. Die Vis- 
cositat von Pseudo globulin und Euglobulinlagg. wurde untersucht unter Beriick- 
sichtigung des Einfłusses der Proteinkonzentration, der Temp., des Salzgehalts und 
der H-Ionenkonzentration. Gleichzeitig gibt Vf. eine Zusammenfassung der ge- 
samten Eesultate. In  allen Fallen ist steigende Proteinkonzentration mit einem 
unyerhiiltnismaBig groBen Zuwachs der Viscositat der Lsg. yerbunden. Diese Er- 
scheinung ist am auffalligsten beim Euglóbulin, dessen Lsgg. bei yergleichsweise 
niedrigem Proteingehalt (12,95 °/0) eine hohe Viscositat (21,69 bei W. =  1) zeigen. 
Pseudoglobulin steht zwischen Euglóbulin und Serumalbumin. W eiter ist die Vis- 
cositat des Euglobulins abhangig von der Art, in welcher die Lsg. oder Diepersion 
erhalten worden ist. Beim „Alkaliglobulin", bei dem keine Salze yorhanden sind, 
hangt die Viscositiit von der A lkalitat ab , indem sie mit fallender [H‘] und Ent- 
fernung vom isoelektrischen Punkt sinkt. Die Viscositat des „Salzglobulins“ ist 
bei gleicher [H’J und Proteinkonzentration geringer und ziemlich weitgehend un- 
abhangig von der Salzkonzentration. Die Ggw. des Ammoniumsulfats setzt die Vis- 
cositat der PseudoglÓbidirilsgg. herab. Ebenso wirkt die Temperaturerhohung, und 
zwar bei hoher Yiscositat ist auch die Tem peraturwirkung am intensiysten, ebenso 
bei hohen Proteinkonzentrationen. Eine Erkliirung der beobachteten Resultate er- 
gibt Bich aus der Zweiphasennatur der untersuchten Systeme. Mit Hilfe der H a t-  
sCHEKschen Formel (Ztschr. f. Chem. u. Industr. der Kolloide 7. 301. 8. 34; C. 
1911. I. 612. 946), die einen Ausdruck fur das Phasenyerhaltnis ais Funktion der 
Viscositat gibt, lassen sich die relatiyen Volumina der Protein- und W asserphase 
in den konzentrierteren Lsgg. berechnen. Daraus ergeben sich die W erte fur das 
von 1 g der yerschiedenen in Lsg. befindlichen Proteine eingenommene Volumen. 
Es ergab sich fur Serumalbumin 2,8 ccm, 4,5 ccm fur Pseudoglobulin und 6,5 ccm 
fur Salzeuglobulin bei 25°. Der W ert fur das Alkalieuglobulin yariiert je  nach 
der Alkalitat zwischen 13,9 bis 6,6 ccm. Das Losungsyolumen dieser Proteine, be- 
rechnet aus der D. ihrer Lsgg. ist 0,7; die Menge des von l g  Protein bei 25° 
aufgenommencn W . betragt also 2,1, 3,8 und 5,8 ccm. Damit ist eine Erklarung 
gegeben iiber den EinfluB der Proteinkonzentration auf den Betrag des ausgefallten 
Proteins und den Salzkonzentrationsgrenzwert, um gerade Ausfallung heryorzurufen, 
sowie Uber die relatiye Reihenfolge, in der die drei Proteine aus einer Mischung 
mit steigender Salzkonzentration ausgefallt werden. W eiter ist die Disproportio- 
nalitiit zwischen Yiscositatssteigerung und Proteinkonzeutrationssteigerung durch 
Volum3teigerung der dispersen Phase auf Kosten der kontinuierlichen Phase er- 
klart. Der EinfluB der Temp. riihrt yon einem geringeren Hydratationsgrade des 
Kolloids bei hoherer Temp. her. D ie Volumberechnung fur 1 g Euglóbulin bei 
yerschiedenen Tempp. ergibt zwischen 8,3 ccm bei 2° zu 5,3 ccm bei 41° schwan- 
kende W erte. (Biochem. Journ. 8. 261—80. 3uni. [18/5.] L is t e r  Institute.)

F r a n k .
P. A. L evene  und C. J . W e s t, Uber Cerebronsaure. IV. Mitteilung. Uber 

die Konstitution der Lignocerinsaure. (Fortsetzung yon Journ. of Biol. Chem. 
15. 193; C. 1913. II. 787.) Der bei Reduktion yon Lignocerinsaure, C2(H430>, 
mit P  und H J resultierende Kohlenwasserstoff C21H50 yom F. 51—52° ist nicht
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u -Tetrakosan, wie irrtiimlich (Journ. of Biol. Chem. 14. 257; C. 1913. I. 2045) 
angenommen wurde, sondern ein Isomerea dieses Kohlenwasserstoffs und soli des- 
halb Isotetrakosan genannt werden. Er kann auch wie folgt erhalten werden. 
Man reduziert Lignocerinsaureathylester mit Na und Amylalkohol zu Isotetra- 
cosyldlkohol, C2łH 4sOH, Krystalle aus Chlf., F. 72°, Kp.Oi0 220°; dieser Alkohol 
liefert bei Einw. von J  und rotem P Isotetracosyljodid, C24H49J, Krystalle aus A.,
F. 48°. Unterw irft man die3 Jodid in Eg.-Lsg. der Einw. von Zn und HC1, so 
entsteht IsotetracoBan, P latten  aus A., F. 51—51,5°, Kp.9 222—225°.

n-Tetrakosan schm. nicht bei 51°, wie in der L iteratur angegeben, sondern 
bei 55°. E r laBt sich aus Dodecylalkohol in folgender W eise gewinnen. Erhitzt 
man Dodecylalkohol mit J  und rotem P  auf 170°, so resultiert Dodecyljodid, 
C13H25J, Kp.0J 145—150°. Unter der Einw. von Mg yerwandelt sich dies Jodid in 
łith. Lsg. in n-Tetrakosan, C24H60, Krystalle aus A., F . 55°, Kp.16 237—240°. — 
Aus dem Angefiihrten folgt, daB LignocerinsSure mit n-Tetrakoaanaaure nicht 
identiseh, sondern isomer ist, und daB auch Cerebronsaure keine normale C-Kette 
enthalt. (Journ. of Biol. Chem. 18. 477—80. August. New York. R ockefeller 
Institute.) H en le .

Pliysiologiselie Chemie.

J. Schibig1, Uber die Bedeutung der Viscositatsmessung fiir die Kenntnis der 
organisclien Kolloide. Sammelreferat iiber die theoretisehen Grundlagen der Vis- 
cositatsmessung in der Biologie. (Int. Z. Biol. 1. 260—68. 26/6. [24/4.] Geriehtl.- 
med. Inst. Ziirich, Uniyeraitiit.) F r a nc k .

I. T ra u b e , Uber den EinflufS der Reibung und Oberflii-ehenspannung bei bio- 
logischen Vorgangen. Im AnsehluB' an die Arbeiten S chryvers (Proc. Roy. Soe. 
London. Serie B. 83. 97; C. 1911. I. 1298) wird gezeigt, daB die Annahme einer 
Grenzschieht zwischen Zellphase und umspulender Lsg. fur die Vorgange der 
Hiimolyse, Fermentzerstorung, Narkose, Eiosmose, Osmose usw. von Bedeutung 
ist. Berucksichtigt man die Reibung und Oberflachenspannung dieser Grenzschieht, 
so wird ea yerstandlich, weshalb bei allen diesen Geschwindigkeitsmessungen die 
einander entsprechenden Geschwindigkeiten nicht dem Isocapillaritatsgesetze folgen. 
Schaltet man den EinfluB der Reibung aua, so riieken die betreffenden Capillaritats- 
werte der yergleichbaren Lsgg. eng aneinander. Das osmotische Gesetz entspricht 
dem fiir andere Energien gultigen OHMschen Gesetz: Die osmotische Geschwindig- 
keit eines Stoffes ist proportional der osmotischen K raft (Oberfłachenaktiyitat =  
reziprokem Haftdruck) und umgekehrt proportional der Reibung der FI. D er Kom- 
plementgehalt des Meerschweinchenserums und anderer Sera beruht auf dereń 
physikalischen Eigenschaften; auch die Reibung der Sera spielt eine Rolle. Die 
Geschwindigkeit der Gelbildung und Gellosung unter dem Einflusee von Narkotieis 
geht bei Berucksichtigung der Reibung und anderen Faktoren parallel der Ober- 
flachenaktiyitat. Durch diese Festatellung erfahrt der Mechanismua der Wrkg. 
oberfliichenaktiyer Stofle auf Zellw&nde und die Osmose eine einfache Deutung. 
(Int. Z. Biol. 1. 275—91. 26/6. [28/4.] Charlottenburg. Techn. Hochschule.) F kanck .

J. F . M cC len d o n , Uber die eleJctrische Ladung des Protoplastnas und anderer 
Substanzen in  lebenden Zellen. D er Vers. die elektrische N atur pflanzlichen Proto- 
plasmas in saurer Lsg. durch Elektrolyse festzustellen, scheiterte daran, daB der 
Strom die Zellen vor E in tritt einer merkbaren Elektrodenwanderung abtotete. Da- 
gegen lieB sich bei dem Anthocyan in den Vakuolen der lebenden Zellen de3 Rot- 
krauta, das gewohnlich rot und elektropositiy ist, in alkal. Lsg. yor dem Zelltode
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ein Farbenumschlag in Blau und eine Anodenwanderung (Elektronegatiyitat) wahr- 
nehmen. Daher scheint das Anthocyaa ein amphoterer Elektrolyt, wie EiereiweiB 
zu sein. (Int. Z. Biol. 1. 159—62. 26/6. [3/2.] Cornell Uniyersity Medical College.)

F r a n c k .
J . K ón ig  und E. B.ump, Chemie und Struktur der Pflanzenzellmembran. Die 

umfangreiche Arbeit entzieht sich im einzelnen der W iedergabe in einem Referate. 
Die Ergebnisse der chemischen und mikroskopisehen Untersa. der Vff. sind im 
allgemeinen: Die Zellmembran der yon Proteinen, Fett, Wachs, Chlorophyll, Zucker, 
D eitrinen, Starkę und in W . 1. SS. usw. befreiten Pflanzenatoffe kann neben dem 
C u t in ,  auch Cuticnlarsubatanz bezeichnet, in drei Gruppen yon Korpern unter- 
schieden werden, namlich in P e n to s a n e ,  H e x o a a n e  ( C e l lu lo s e ,  yorwiegend 
G lu c o s a n )  und L ig n in ę  (yorwiegend oder doch zum Teil alkylierte Pentosane 
oder Heiosane) mit einem wesentlich hóheren C-Gehalte ala letztere. Die Korper 
dieser drei Gruppen kommen in allen Pfłanzen in wechaelnden Verhaltnissen vor 
und besitzen einen yerschiedenen Loslichkeitagrad oder eine yerschiedene Konden- 
sationaatufe; aie werden danach in Proto-, Hemi- und Orthopentosane-, -hexosane 
und -ligninę unterschieden und von einander getrennt. Naheres ygl. auch Ztschr. 
f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 26. 273; C. 1913. II. 1700. Dazu wird erganzeud 
ausgefiihrt: Die Protostufen werden auBer durch W . bei 1—3 Atmospharen Uber- 
druck auch durch Enzyme, wie Diastaae, Pepsinaalzaaure hydrolysiert. Ortho- 
pentosane finden sich meiat nur in sehr geringen Mengen vor, dagegen enthalt die 
Orthogruppe auBer der Orthocellulose und dem Ortholignin die ganze Menge des 
Cutina (oder der Cutine) und des Suberins. Dieae Gruppe laBt sich weiter zerlegen 
unter anderem durch schwache Oxydationsmittel, wie verd. Lsgg. yon Hypo- 
chloriten, durch freies Cl oder Br, durch HNOs oder 3°/0ig- H3Oj und NHS; die 
Ligninę werden dabei oxydiert, wahrend die Orthocellulose und die Cutine zuriick- 
bleiben; diese beiden lassen sich durch Behandeln mit Kupferoxyd-Ammoniak oder 
Zinkchlorid-Salzaaure trennen, wodurch Orthocellulose gel. w ird, wahrend die 
Cutine ungel. bleiben. Die C u t in e  und das S u b e r in  beaitzen einen annahernd 
gleichen C-Gehalt (69—70%) wie die Ligninę und unteracheiden sich yon diesen 
nur durch einen hoheren H-Gehalt (9—12%). Die Ligninę der Holzarten, die nur 
Spuren yon Cutin enthalteu, besitzen im Mittel 68,75% C, sind darin alao weaentlich 
yon Celluloae und Pentosanen unterschieden. Bei der Oxydation der L ig n in ę  
entstehen neben COa auch Ameisensaure und Esaigaaure; es mussen dabei aber 
auch noch andere, biaher nicht nachgewieaene Prodd. entstehen. Da ferner alle 
Ligninę bei Dest. mit H J  und P  ateta, wenn auch wechaelnde Mengen Methyl 
abapalten, so ist zu folgern, daB aie durch Anlagerung yon Methyl- oder Methoxyl- 
oder Acetylgruppen an Cellulose entstehen; dem entspricht, daB der Ligningehalt 
mit dem Alter der Pflanze zunimmt.

Da die die Cellulose begleitenden C-reichen Yerbb. bei allen unters uchten 
Stoffen nahezu gleichen C-Gehalt aufweisen und aamtlich, wenn auch wechselnde 
Mengen Methyl oder Acetyl abapalten, ao ist es unbegriindet, fiir diese Begleit- 
stoffe eine grundyerschiedene Konstitution anzunehmen und die Cellulosen je  nach 
dem Begleitstoffe in Ligno-, Pekto-, Muco-, Adipo- und Cutocellulose einzuteilen. 
Die auBeren Verschiedenheiten der durch Behandeln der Pflanzenstoffe mit yerd. 
SS. und Alkalien oder mit Glycerinschwefelsaure erhaltenen Ruckatande, der Roh- 
faaern, konnen auch aus dem yerachiedenen Mengenyerhaltniaae der Beatandteile, 
sowie der yersehiedenen Hohe und A rt der Alkylierung und der Kondensations- 
stufe erklart werden.

Die Unterss. u. Mk. ergeben, daB es irrig ist, zwischen der Cellulose und dereń 
Begleitstoffen eine chemische Yerb. anzunehmen; denn die nach den yerschiedenen 
Behandlungsweisen des Auagangamaterialea erhaltenen Riickstande, die Rohfasern,
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Cellulose, Lignin und Cutin, zeigen deutlich das urspriingliche Gefiige der Pflanzen- 
membran. Die Zellmembran muB demnach aus einem innigen Gemenge, einer 
Durchwachsung der yerschiedenen, sie bildenden Stoffe bestehen (vgl. auch 1. c.). 
(Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 28. 177—222. 15/8. [7/1.] Munster i. W.)

RttHLE.
A lfred  C haston C hapm an , Die stickstoffhaltigen Bestandteile des Hopfens. 

Proben yon Hopfen yerschiedener Herkunft enthielten 1,90—2,81°/0 Stickstoff, der 
im Mittel zu 9,50% in 1. Proteinen u. Albumosen, zu 20,22% in Ammoniumsalzen 
und Amiden, zu 19,50% in Aminen und zu 43,50% in mit Phosphorwolframsaure 
fallbaren Stoffen enthalten ist. Zwecks Isolierung einzelner Bestandteile wurde 
die konz. wss. Lsg. des alkoh. und wss. Estraktes von friscbem Hopfen mit baBischem 
Bleiacetat gefiillt, das F iltra t entbleit und mit Phosphorwolframsaure gefallt. Bei 
der Zers. des Nd. mit Ba(OH)2 tra t Blaufarbung und Amingeruch auf; das F iltrat 
wurde mit COa behandelt, mit HNOs neutralisiert, mit AgNOa gefallt und mit 
Ba(OH)j yersetzt; der letzte Nd. wird mit yerd. H2S 04 und HaS zers., die filtrierte 
Lsg. eingeengt und mit gesattigtem , wss. HgCl2 gefallt; der Nd. enthalt sehr 
wahrscheinlich Histidin, das F iltrat Arginin, die aber nur in geringer Menge vor- 
handen waren. Das F iltra t yon den Ag-Ndd. wurde wieder mit Phosphorwolfram
saure gefallt, der Nd. wie oben mit Ba(OH)a zers. und das F iltrat zur Trockene 
gebracht. Dem Ruckstand entzieht absol. A. Cholin u. darauf 90%ig. A. Betain, 
die aus den alkoh. Lsgg. durch Fallung mit alkoh. HgCI2 isoliert werden. Das 
eingeengte F iltrat vom Phosphorwolframsaureniederschlag wird mit basischem Pb- 
Acetat gefallt, der Nd. enthalt Asparaginsdure, worauf Mercuriacetat in dem essig- 
sauer gemachten F iltra t einen Nd. erzeugt, aus dem sieh l-Asparagin isolieren lśiBt.

Bei einem zweiten Verf. wurde zerkleinerter Hopfen mit 2 Tin. geloschtem 
Kalk und W. 10 Min. fast zum Sieden erhitzt; nachdem alles zur Trockene ein- 
gedampft war, wurde der Ruckstand mit A. ausgezogen, die alkoh. Lsg. schwach 
angesauert, eingedampft u. die wss. Lsg. des Riiekstandes mit Phosphorwolfram
saure gefallt. Nach Zers. dieses Nd. mit Ba(OH), erhalt man mit ammoniakaliseher 
AgCl-Lsg. einen gelben Nd., aus dem nach der Zers. mit H2S Adenin  und Hypo- 
xanthin  erhalten werden, die mittels P ikrinsaure yoneinander getrennt werden 
kćinnen. — Kultiyierter Hopfen enthalt, wenn iiberhaupt, hochstens Spuren von 
Morphin, die keine physiologische Bedeutung haben konnen; auch Coniin konnte 
nicht in nachweisbarer Menge gefunden werden. (Journ. Chem. Soc. London 105. 
1895—1907. Juli. Aldgate. 8 Duke Street.) F r a n z .

B,. J . A nderson, Die organisćhe Phosphorsdurecerbindung der Weizenkleie. I I .  
(IX. Mitteilung uber Phytin.) (Forts. yon Journ. of Biol. Chem. 12. 447; C. 1912.
II. 1638 und yon Journ. of Biol. Chem. 17. 171; C. 1914. I. 1674.) Mit Rucksicht 
auf die von den Ergebnissen des Vfs. abweichenden Resultate yon R ather  (Journ. 
Americ. Chem. Soe. 35. 890; C. 1913. II. 970) hat Vf. seine eigenen Yerss. sowie 
auch die von R ather  wiederholt. Die Resultate der neuen Unters. bestatigen 
durchaus die friiheren Ergebnisse, wogegen die Angaben yon Rather  sieh ais un- 
zutreffend erwiesen haben. Rather  hat yersaumt, bei seiner Methode zur Iso- 
lierung der organischen Phosphorsaureyerb. fiir die Entfernung anorganischen Phos- 
phats Sorge zu tragen. (Journ. of Biol. Chem. 18. 425—40. August. Geneya, New 
York. Agricultural Esperim ent Station.) H en le .

B. J. A nderson, Die organisclie Phosphorsaureuerbindung der Weizenkleie. I I I .  
Inositmonophosphat, eine neue organisćhe Phosphorsdure in  Weizenkleie. (X. Mit
teilung uber Phytin.) Die rohe organisćhe P-Verb. der Weizenkleie gibt bei Be
handlung mit Ba(OH)a ein I. und ein unl. Ba-Salz. Behandelt man das 1. Ba-Salz
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mit Pb-Acetat, so fallt ein unl. Nd. aus, der bei der Zers. mit HaS Inositmono- 
phosphat, CBH laO,P =  CeH6(0H)50 • PO(OH)2, liefert: farblose P latten aus wss. A.,
F. 200—202° unter Zers. (bei schnellem Erhitzen), 11. in W., unl. in organisehen 
Losungsmitteln, inaktiv. — Pb-Salz, weifier, amorpber Nd. — Durch Erhitzen mit 
3°/„ig. H2S 04 auf 120—125° oder mit 10%ig. NH3 auf 150° wird die Verb. in Ino- 
sit und Phosphorsaure gespalten. (Journ. of Biol. Chem. 18. 441—46. August. 
Geneya, New York, Agricultural Experiment Station, u. Berlin, I. chem. Univ.-Lab.)

H en le .
A. D ied rich s , JBemerkungen bctreffend den von Wagner und Lampart be- 

schriebenen Pflanzentalg. (Vgl. W agner  u . L am part , S. 243.) Es ist zweifellos 
chinesischer Talg, d. h. Stillingiatalg gewesen. Hinsichtlich der Verwendungs- 
moglichkeit zu Speisezwecken ist zu bemerken, daB sich der rohe Stillingiatalg 
durch Raffination in ein speisefahiges Erzeugnis umwandeln laBt; abgesehen von 
der unkontrollierbaren A rt der Herst. und Verarbeitung des Rohtalges spricht 
gegen die Yerwendung des raffinierten Talges zu Speisezwecken aber die Tatsache, 
daB er nicht lange unyeriindert haltbar ist und bald wieder den unangenehmen 
Geruch und Geschmack des rohen Talges annimmt. (Ztsehr. f. Unters. Nabrgs.- 
u. GenuBmittel 28. 222—23. 15/8. Goch.) RtiHLE.

M ax K re h a n , Beitrage zur Pliysiologie der Stoffaufnahme in  die lebende 
Pflanzenzelle. I I .  Permeabilitatsanderungen der pflanzliclien Plasmahaut durch Ka- 
liumcyanid. (Teil I  vgl. F . Czapek , Int. Z. Biol. 1. 108; C. 1914. II. 1055.) Aus 
den umfangreichen Unterss. des Vfs. konnen hier nur folgende Zusammenfaasungen 
gegeben werden: Durch stark yerd. Lsgg. von KCN wird die normale plasmo- 
lytische Grenzkonzentration der Zelle erhoht. Die Erhohung beruht auf einer 
W rkg. des Kaliumcyanids auf die Kolloide der P lasm ahaut: es handelt sich um 
eine Permeabilitatserhohung fur bestimmte im AuBenmedium der Zelle geloste 
StofFe. Die Permeabilitatserhohung fur bestimmte Salze ist im wesentlichen von 
der Stellung ihrer Ionen in der lyotropen Reihe abhangig. Es ergab sich fiir Salze 
mit yerschiedenen Kationen die Reihe Na K NE*, Ca Mg und fiir Salze 
mit verschiedenen Anionen: N itrat, Chlorid < [ Acetat Citrat <[ Sulfat, wobei die 
Unterschiede in den Salzen mit verschiedenen Kationen groBer sind ais bei solchen 
mit yerschiedenen Anionen. Bei mehrwertigen Alkoholen steigt die Permeabilitiits- 
erhohung in der Reihe: Glycerin Milchzucker, Traubenzucker Rohrzucker. 
Fiir Harnstofi andert sich die Permeabilitiit im cyanisierten Plasma nicht. Die 
Acetate zeigen eine reversible Erniedrigung ihrer normalen plasmolytischen Grenz- 
werte yon maximal — 0,02 bis — 0,03 Mol., die bei verd. KCN-Lsgg. erst nacli 
einer 10—12 stundigen W irkungsdauer, bei konzentrierten entsprechend rascher in 
eine Erhohung dieser Grenzwerte ubergehen, so daB yon 0,02 Mol. KCN die an- 
fiingliche Herabsetzung yerschwunden ist. Die Abhangigkeit der Perm eabilitats
erhohung der Plasmamembran yon der Konzentration und der W irkungsdauer des 
Cyankaliums ergab die fur Adsorptionsyorgange charakteristische Reaktionsisotherme. 
Der Schwellenwert der permeabilitatserhohenden W rkg. des KCN liegt bei 0,0002 
bis 0,0001 Mol., wodurch der Nachweis einer Ionenwrkg. erbracht scheint und ge- 
zeigt ist, daB dieselbe nicht fallender N atur sein kann. Die durch KCN ver- 
ursaehte Perm eabilitatssteigerung der P lasm ahaut ist eine spezifische W rkg. der 
CN-Ionen und nicht die Folgę der durch Hydrolyse gebildeten OH-Ionen, da selbst 
yollstandige Neutralisation der KCN-Lsgg. dereń W rkg. auf die Perm eabilitat im 
wesentlichen unbeeinfluBt laBt. Die W rkg. des Cyankaliums auf die Plasmapermea- 
bilitat ist abhangig yon den Jahreszeiten, indem im H erbst und W inter der Ein- 
tritt der Rk. yerzogert, die Reaktionsdauer yerkiirzt u. das Permeabilitatsmaximum 
den Sommeryerss. gegeniiber um 50—75 %  herabgesetzt ist. Nahere Einzelheiten
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zu den einzelnen Versuchsergebnissen mussen im Original nachgelesen werden. 
(Int. Z. Biol. 1. 189—259. 26/6. [30/3.] Pflanzenphysiologisches Inat. Prag. Univ.)

F r anck .
A. T. Cam eron, Beitrage zur Biochemie des Jods. L.JDie Verteilung des Jods 

in  pflanzlichen und tierischen Geweben. Zahlreiehe Algen und eine groBere Anzahl 
niederer Tiere, aowie Sehilddriiae und andere Organe hoherer Tiere wurden quan- 
titativ auf ihren Jodgehalt untersueht. In  allen unterauchten Algen wurde Jod in 
Mengen yon mindestena 0,001% aufgefunden. Auch in den unterauchten im Meer 
lebenden Tieren war ateta Jod yorhanden. Bei W irbeltieren wurden nennenawerte 
Mengen Jod stets nur in der Sehilddriiae aufgefunden. (Journ. of Biol. Chem. 18. 
335—80. August. Uniyersity of Manitoba.) H e n le .

E rn s t P M lip p i, Zur Kenntnis des JKamocyanins. (Yorlaufige Mitteilung.) Aus 
dem Blute von Helix pomatia wurde eine Substanz erhalten, die ca. 10%  Cu ent- 
hielt u. schon bei geringen Mengen (1 mg) intensiye Pyrrolrk. mit dem Fichtenspan 
gab. Daraus sclilieBt der Vf., daB auch im Hamocyanin das Cu an einen pyrrol- 
haltigen Komples gebunden ist. (Sitzung der mathematiach-naturwissenschaftl. 
Klasse d. Kaiserl. Akad. d. W issenseh. in W ien. 2/7. II. Chem. U niy.-Lab. in 
Wien. Sep. vom Vf.) PFLtłCKE.

W. Mc K im  M a rr io tt ,  Das B lu t bei Acidosis vom ąuantitativcn Standpunkt 
betrachtet. Die vor kurzem (Journ. of Biol. Chem. 16. 293; C. 1914. I. 821) ange- 
gebene Methode zur Best. von Aceton, Acetessigsaure und /?-Oxybuttersaure ist in 
einigen Punkten yerbessert worden. Mit ihrer Hilfe hat sieh zeigen lassen, da8 
das Blut normaler Menschen, Hunde, Schweine und Rinde.r weniger ais 0,0015% 
Acetessigsaure und weniger ais 0,0015% /9-Oxybuttersaure enthalt. Bei Acidosis 
waren die W erte hoher. Die hochstgefundenen Zahlen sind 0,028% Aceton 
Acetesaigsaure und 0,045% ^-Oxybuttersiiure. (Journ. of Biol. Chem. 18. 507—17. 
August. St. Louis, Missouri. W ashington Uniyersity.) He n le .

H. C. B rad ley  und W . D. Sansum , Einige anaphylaktische Beaktionen. Meer- 
schweinchen, die gegen Rinder- oder Hundehamoglobin empfindlich gemacht waren, 
reagierten auf Hamoglobine anderen Ursprungs (Hund, Rind, K atze, Kaninchen, 
Ratte, Schildkrote, Schwein, Pferd, Kalb, Ziege, Schaf, Taube, Huhn, Menach) gar 
nicht oder nur in geringem MaBe. Hamoglobine yerschiedener Herkunft sind dem- 
nach chemiach yoneinander yerschieden. Meerschweinchen, denen Meerschweinehen- 
gewebsproteine injiziert worden waren, zeigten Uberempfindlichkeit geringen Grades 
gegen isogene Proteine. (Journ. of Biol. Chem. 18. 497—506. August. Madison, 
Wiaconsin. Physiol. Abt. d. Uniy.) H en le .

U p en d ra  H a th  B ra h ra a c h a ri, E ine Untersuchung uber den physikochemischen 
Mećhanismus der Hdmolyse durch spezifische Hamolysine. I I .  Die elektrische Leit- 
fahigkeit sensibilisierter Blutkórperchen und die Einwirkung anorganischer Fermente 
oder von Metallsolen a u f dieselben. In Fortsetzung der Biochem. Journ. 7. 562;
C. 1914. I. 1353 mitgeteilten Unterss. hat Vf. nunmehr die Leitfahigkeit sensi
bilisierter Blutkórperchen naeh der KOHLRAUSCHsehen Methode bestimmt. Vf. 
fand, daB die Adaorption dea Amboeeptors durch die Erythroeyten von einer Leit- 
fahigkeitsyerminderung der Korpuakeln gefolgt ist, und zwar war diese Erschei- 
nung beaonders m arkant bei Blutkórperchen, die aus einer Emulsion in iaotonischer 
Glucoselsg. abzentrifugiert waren. Daraus folgt, daB die Molekule des Amboeeptors 
in den W anden der Blutkórperchen adsorbiert werden. — Die Priifung einiger 
anorganischen Metallsole, wie Platinschwarz, Elektrargol in Elektrosolen auf
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Hamolyse gegenuber sensibilisierten Erythrocyten ergab ein negatiyea Reaultat. 
(Biochem. Journ. 8. 227—29. Juni. [27/4.] Cam pbell Medical School. Calcutta.)

F r a nc k .
P. A. L evene, Sphingomyelin. I I .  (Forts. von Journ. of Biol. Chem. 15. 153;

C. 1913. II. 787.) Durch Behandlung von Gehirngewebe mit A., A., Aceton, 
Pyridin, Eg. und Lg. und Umkryatallisieren aus Pyridin -j- Chlf. wurde yerhaltnis- 
miiBig reinea Sphingomyelin gewonnen. Beim Erhitzen mit was. Ba(0H)2 lieferte 
es Cholin, Lignocerinsaure, Cerebronsaure. (Journ. of Biol. Chem. 18. 453—62. 
Auguat. New York. R o c k e f e l l e r  Inatitute.) H e n le .

J . J . R . M acleod  und A. M. W ed d , Das Verhalten des Zuckers und der 
Milchsaure in  dcm der Leber entstrSmenden B lu t nach temporarem Abschlufl des 
Leberstiels. Nach temporarer Abbindung der Vena portae u. der Arteria hepatica 
bei Hunden war der Gehalt des der Vena cava entstromenden Bluts an Zucker u. 
an Milchsaure hoher ais unter normalen Bedingungen. (Journ. of Biol. Chem. 18. 
447—52. Auguat. Cleveland, Ohio. W estern Reserye Uniyersity.) H e n l e .

S hiro  T ash iro  und H. S. Adam s, Vergleich der Kohlensiiuredbgdbe non Nerven- 
fasern und Ganglien bei Limulus. Die CO,-Abgabe isolierter Ganglien yon Limulus 
polyphemus war die gleiche wie die isolierter Neryen. (Journ. of Biol. Chem. 18.
329—34. August. Chicago u. Woods Hole.) Hen le .

J . F. Mc C lendon , Uber die Absorption von Wasser durch die Froschhaut. 
Vf. fand entgegen den Ansichten yon Ma r tin  F ischer iiber die Kolloidschwellung 
und die damit kausal erklarte W asserabsorption bei Nephritis und Odem, daB die 
W asserabsorption eines Froschschenkels, in welchem durch entaprechende Liga- 
turen die Zirkulation gehemmt ist, das Resultat des osmotischen Druckes der 
Flussigkeiten in und zwischen den Gewebezellen ist. (Int. Z. Biol. 1. 169—72. 
26/6. [4/2.] Cornell Uniyersity Medical School.) F ra nc k .

E rn s t P r ib ra m  und A. P e ru tz , Das physikalisch-chemische Verhalten der 
Fermente im Magen bei Darreichung per os. (E in  Beitrag zum Wesen der Ferment- 
vorstufm.) Die sogenannten Fermeutyorstufen lassen sich durch einfache Adsorp- 
tionserseheinungen erklSren (ygl. HEDIN, Ztschr. f. physiol. Ch. 63. 143; C. 1910.
I. 115). Der lebende Kaninchenmagen adsorbiert energisch Lab , Pepsin und 
bei Alkalizufuhr auch Trypsin. Aus der Magenschleimhaut lassen aich die ent- 
sprechenden Ferm ente genau in derselben W eise wiedergewinnen, wie aus ihren 
hypothetischen Fermentyorstufen (Profermenten) das Lab u. Pepsin durch Extrak- 
tion in alkalischer, das Trypsin durch Extraktion in saurer Lsg. Zur W irksamkeit 
des Fermentes ist die der zur E itrak tion  notwendigen entgegengesetzte Reaktion 
herzustellen, also saure fur Lab und Pepsin, alkalische fur Trypsin. Der Zusatz 
yon 10°/0ig. Zuckerlosung yerhindert die Adaorption des Fermentes durch die 
lebende Magenschleimhaut innerhalb der ersten Stunde nach der Verfiitterung, 
yielleicht sogar uberhaupt, ohne die W irksamkeit des Fermentes (Lab, Pepsin) zu 
beeintrachtigen. (Int. Z. Biol. 1. 269—74. 26/6. [23/5.] Chem. Lab. d. K. K. sero- 
therapeut. Inst. Wien.) F r a nc k .

J. F . Mc Clendon, Uber die Natur und Bildung der Befruchtungsmembran am 
Seeigelei. W enn die Schleimschicht (Gallerte, Chorion, Zona pellucida) vor der 
Befruchtung yon dem Seeigelei entfernt w ird, zeigt sich trotz der Eiteilung keine 
Befruchtungsmembran. An der Oberflache des nichtbefruchteten Eies besteht keine 
Membran yon der Zahigkeit, die die yollentwickelte Befruchtungsmembran charak-
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terisiert. (Int. Z. Biol. 1. 163—68. 26/6. [3/2.] Cornell Uniyeraity Medial School 
und Bureau of Fisheriea. Wood Hole. Mass.) F r a n c e .

A. E. T a y lo r  und W . C. B ose, Der Einflu/i der JSiweifiaufnahme a u f die 
Bildung der Harnsdure. Ein gesunder Mann, welcher 4 Tage lang annahernd 
N-frei ernahrt wurde und sodann 4 Tage lang groBe Mengen EiweiB zu sich nahm, 
achied wahrend dieser letzten 4 Tage weaentlich mehr Harnsaure aus ais an den 
4 Vortagen. (Journ. of Biol. Chem. 18. 519—20. August. Philadelphia. Univ. of 
Penneylyania.)' H en le .

A. E. T a y lo r  und W. H. A do lph , Uber Uricolyse. Ein Hund, welcher einige 
Tage lang N-frei ernahrt worden war, erhielt intrayenos Allantoin; der Harn wurde 
auf seinen Gehalt an Gesamt-N, Harnstoff, Harnsaure und Allantoin untersucht. 
Das injizierte Allantoin wurde innerhalb von 24 Stdn. unverandert im Harn wieder 
ausgeschieden; der Harnstoffgehalt des Harns blieb unter dem EinfluB der Allantoin- 
injektion unyerandert. (Journ. of Biol. Chem. 18. 521—23. August. Philadelphia. 
Uniyersity of Pennsylvania.) H en le .

Cyrus H. E iske  und H o w ard  T. K ara n e r , Die W irkung akuter zerstorender 
Yerletmngen der Leber a u f ihre Wirhsamkeit betrefjend die Reduktion des Ammoniak- 
gehalts des B luts. (Vgl. Journ. of Biol. Chem. 16. 399; C. 1914. I. 1098.) Nor- 
male und pathologische (durch Chlfl, hamolytisches Immunserum, P, Hydrazin, 
Phlorrhizin vergiftete) Katzenlebern wurden mit defibriniertem K atzenblut durch- 
stromt, welchem NH^-carbonathaltige RiNGERsche Lsg. zugesetzt w ar; vor und 
nach der Durchstromung wurde der NH3-Gehalt der DurchBtromungsfl. bestimmt, 
Ein Unterschied zwischen den normalen und pathologischen Lebem  in ihrer Fahig- 
keit, NH3 zu zeratoren, war nicht featzustellen. (Journ. of Biol. Chem. 18. 381 
bis 385. August. H a r v a r d  Medical School.) H e n le .

Oscar L oew , Bemerkungen uber den Mechanismus der biólogisćhen Oxydations- 
vorgćinge. Mit Bezug auf H. W iel a n d  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 46. 3327; C. 1913.
II. 2085) bem erkt Vf., daB fur die wichtigste der biologischen O iydationen, den 
Respirationsvorgang, eine A ktm erung  von Saueratoff schon langst nicht mehr an- 
genommen w ird; denn aktivierter Sauerstoff wiirde eher das Protoplasma toten, 
ais Zucker zu CO, und H20  yerbrennen. Nach der bereits vor geraumer Zeit ent- 
wickelten katalytischen Respirationstheorie des Vfs. werden die Thermogene durch 
das lebende Protoplasma, den organisierten Aufbau aus aktiven Proteinmolekiilen, 
aktiyiert, worauf sie Sauerstoff aufnehmen (induzierte O-tydation). (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 47. 2462-64 . 26/9. [16/7.].) JOST.

A ndrew  H n n te r ,  M aurice  H. G ivens und Connie M. G uion, Studien iiber 
die Biochemie des Purinstoffwechsels. I .  Die Ausscheidung von Purinabbauprodukten 
im Harn von Beuteltieren, Nagetieren und Fleischfressern. Dachse, Coyoten, Wasch- 
bśiren, Meerschweinchen, Ratten und Opossums wurden moglichst purin- und 
allantoinfrei ernahrt; der Harn der Tiere wurde auf seinen Gehalt an Gesamt-N, 
Allantoin, Harnsaure und Purinbasen untersucht. Bezuglich der tabellarisch zu- 
sammengestellten Resultate muB auf das Original yerwiesen werden. (Journ. of 
Biol. Chem. 18. 387—401. August. Ithaca, New York. Coknell Uniyersity Medical 
College.) H enle.

A ndrew  H n n te r , M anrice  H. Givens, R en b en  S. H i l l  und A lfred  O berle,
Studien iiber die vergleichende Biochemie des Purinstofficechsels. I I .  Die Ausschei-
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dung von Purinabbauprodukten im  H arn von Huftieren. Es werden die Ergebnisse 
der Unters. des Harns von Schafen, Ziegen, Kiihen und Pferden auf seinen Ge- 
halt an Gesamt-N, Allantoin, Harnsaure u. Purinbasen mitgeteilt. (Journ. of Biol. 
Chem. 18. 403—16. August. Ithaca, New York. Cornell University Medical College.)

H en le .
D orothy  N o rris , E ine Bemerlcung iiber die Basen im Gasteer, die die prddis- 

ponierende Ursache des Teercarcinoms sein sollen, mit spezieller Beriicksichtigung 
ihrer W irkung a u f Lymphocyten, zusanmen m it einer Methode zu ihrer U7iioirksam- 
maćhung. I. Teil. Auxetische Wirkung. Verfasserin schlieBt sich der Nomenklatur 
der H. C. Rossschen u. J. W . CROPPERschen Carcinomtheorie an und bezeichnet 
mit „auxetischen“ Korpern solche meist Aminogruppen enthaltenden Substanzen, 
die Zellteilung in Lymphocyten hervorrufen, und mit „kinetischen“ Korpern solche 
meist alkaloidartiger Natur, die amóboide Bewegungen der Zellen hervorrufen. 
Yf. hat nun Yerss. gemacht, aus den yerschiedenen Fraktionen des Gasanstaltteer3 
Korper auxetisclier W rkg. zu isolieren. Sie konnte aus der Anthracenfraktion des 
Teers zwei basische Substanzen in Gestalt ihrer P ikrate , die jedoch nicht naher 
identifiziert werden konnten, isolieren, die Zellteilung heryorriefen. Diese Sub
stanzen verloreu ihre W irksam keit, wenn man durch die was. Lsg. einen Luft- 
oder Ozonstrom blieB. (Biochem. Journ. 8. 253—60. Juni. [12/5.] L ister Institute.)

F r a nc k .
Oscar H e r tw ig , Die Verwendung radioaktiver Substanzen zur Zerstorung 

lebender Gewebe. Die W rkg. der radioaktiyen Substanzen auf Korpergewebe ist 
eine ausgesprochen elektive; sie ist am starksten gegenuber den Substanzen des 
Zellkerns, die bei der Teilung der Zelle die Hauptrolle spielen, also auch gegen- 
iiber embryonalen Zellen. Tierische Ei- und Samenzellen erfahren bereit3 durch 
eine Bestrahlung von wenigen Minuten mit sehr schwachen Ra-Dosen eine dauernde 
Schadigung, die seitens der Samenfaden auch auf gesunde Eier iibertragen wird. 
Ais pflanzliche Objekte benutzte Yf. ausgewachsene B latter von H e d e ra  h e l ix  
und S ed u m  s p e c ta b i le .  Das erstere B latt (Efeu) wurde 10—12 Stdn. mit Meso- 
thorium bestrahlt. E rst 48 Stdn. nach Entfernung des aktiven Priiparates macht 
sich ein Fleck durch seine schmutzig dunkelgriine FSrbung bemerkbar, die all- 
mahlich in Dunkelbraun iibergeht. Nach einigen Wochen trocknet der bestrahlte 
Bezirk ein. Ahnliche Beobachtungen wurden an Sedum gemacht. Fiir Tierverss. 
dienten K a u lą u a p p e n ,  die durch eine Cocainlsg. yoriibergehend unbeweglich 
gemacht wurden. In diesem Zustande wird ihr Schwanzende unter AusschluB des 
iibrigen Korpers der Strahlung ausgesetzt. Auch hier treten die Schadigungen des 
Blutumlaufes erst nach 1—2 Tagen ein; sie fiihren schlieBlich zur vollstandigen 
Atrophie der bestrahlten Teile. W enn beim therapeutischen Gebrauch der Ba- 
Bestrahlung auch die Gesehwulstzellen infolge ihrer Verwandtschaft mit den 
embryonalen Zellen am starksten in Mitleidenschaft gezogen werden, so tritt doch 
auch beziiglich der n. Zellen bis zu einem gewissen Grade eine schadigende W rkg. 
ein. Sucht man diese durch schwache Dosierung des Ka zu vermeiden, so lauft 
man Gefahr, daB die schwache Bestrahlung die Entw. etwa der Krebszellen fordert, 
s ta tt sie zu zerstoren. Vf. selbst hat eine wachstumsfordernde W rkg. schwacher 
Dosierung nicht bestatigen konnen. Der richtige Mittelweg beziiglich der Dosierung 
ist noch nicht mit Sicherheit gefunden. (Sitzungsber. Kgl. Pr. Akad. Wiss. Berlin 
1914. 894-903 . 30/7.) By k .

A lb e r t G. H o g an , Die parenterale Ausnutzung von Disacchariden. Hunden 
wurde wiederholt intraperitoneal Lactose und Sucrose injiziert; der Harn wurde 
auf die Ggw. der injizierten Substanzen untersucht. Eine Ausnutzung des Zuckers 
in groBerem MaBstabe erfolgte auch bei lange fortgeaetzter Injektion nicht; sowohl
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Lactose wie Sucro3e wurden unyerandert w ieder ausgeachieden. (Journ. of Biol. 
Chem. 18. 485—96. August. New Haven, Connecticut. Y ale Uniyeraity.) Hen le .

Garungscliemie und Bakteriologie.

A rth u r  H a rd e n  und S y lvea ter Solom on Z ilva , Die Enzymc von gcwaschenem 
Z ym in  und Trockenhefe (Lebedew). I I I .  Peroxydase, Katalase, Inverta.se und Maltase. 
In der Fortaetzung ihrer Unteraa. (vgl. Biochem. Journ. 8 .100; C. 1914.1.1966) gelangen 
Vfr. zu folgenden Resultaten: Englische Brauereihefe enthiilt aktive Peroxydase, wie  
aich durch die Rk. mit p-Phenylendiamin u. Hj0 2 nachweisen laBt. W ird die Hefe 
wahrend 17 Stdn. bei 37° getrocknet, ao laBt aich die Peroiydaae nicht mehr nach- 
weiaen. Nach dem W aachen kann jedoch in der getrockneten Hefe die Peroxy- 
da8e wieder nachgewieaen werden. D ie Zugabe der Wascliwasaer oder anderer 
Reagenzien wie N a-Lactat, Pepton u. a. w. zu der gewascheneu Hefe yerhindert 
die W irksam keit der Perosydaae. Dagegen wird die W irkaamkeit der Katalase in 
SCHRODERseher Trockenhefe durch Waachen nicht beeinfluBt. D ie Hydrolysierunga- 
fahigkeit fiir Rohrzucker wird zum Teil, doch nicht yollstandig durch Waachen 
aua Zymin u. Miinchener (SCHRODERseher) Trockenhefe bei Zimmertemp. entfernt, 
wahrend die Hydrolysierungsfahigkeit fiir Maltoae (Maltaae) dabei unyerandert er- 
halten bleibt. (Biochem. Journ. 8. 217—26. Juni. [21/4.] Lister  Institute.) Fr a n c e .

C arl L. A lsb e rg  und Otis F . B lac k , Beitrćige zur Kenntnis der Maiszer- 
storungen. Biochemische und toxikologische Untersuchungen uber Penicillium pube- 
rulum und Penicillium stoloniferum. Ais Ursache des Verderbens von Mais kommen 
nach Unters. der Vff. vor allem zwei Schimmelpilze, Penicillium puberulum und 
stoloniferum in Betracht. Beide werden eingehend an der Hand von Abbildungen 
beschrieben, ihre Lebenabedingungen werden naher angegeben. Die Reinkulturen 
yon Penicillium puberulum haben nach langerer W achstumaperiode eine atark 
saure Rk. Aus ihr laBt sich mit Chlf. eine Saure eitrahieren. Aus W . dicke, 
durchBichtige, zweiachsige, monokline oder trikline, rhombiache K rystalle, aschen- 
frei, enthalten keinen N und sind optisch inaktiv. Auagesprochen aauer gegen 
Lackmus und Phenolphthalein, zers. Carbonate schon in der Kalte. F. 64—65°, 
yerwittert 1. an der Luft. W asaerfrei ein weiBes Pulyer, F. 86—87° unter Zera. 
Die Analyse der Verb., Penicilliumsaure genannt, entapricht der Formel C8H10O4* 
2H ,0 . L. in A., A., Bzl. und Chlf., unl. in PAe., in k. W. 1. 2:100. D er Ge- 
schmack ist aiiBlich bitter und salzig, die Speicheldriisen werden stark gereizt. 
Abaorbiert Brom unter B. unl. Prodd., zers. FEHLiNGsche Lsg. in der Hitze, am- 
moniakalische A g-Lsg. in der Kalte. Sehr bestandig gegen Mineralsauren, Behr 
empfindlich gegen Alkalien. Fixe Alkalien farben die Lsg. gelb, NH3 tiefrot. — 
Mg-Salz. Durchsichtige, rapid yerwitternde P latten , 11. in W. und A. Enthalt 
30% Kryatallwaaser. Die Salze der Alkalien und alkal. Erden, sowie das Cu-Salz 
aind 11. in W., das Ag-Salz ist nicht beatandig, das Pb-Salz unl. in W . Beim 
Kochen der S. mit Ba(OH)2 wird B aC 03 abgeschieden. Aus der angesauerten Lsg. 
lieBen aich geringe Mengen yon wohlriechenden Krystallen iaolieren. Beim Er- 
hitzen mit konz. HC1 entsteht ein gelbea 01, das aich mit FeCla tiefrot farbt. 
LlEBERMANNa Rk. carminrot, bei der Benzoylicrung nach S ch o tte n -B a u m a n n  
entsteht kein Benzoylprod. Das Rk.-Prod. mit Phenylhydrazin bildet citronengelbe 
Prismen aus h. A. F . 171° unter Zers. Betreffs der toxikologischen und phyaio- 
logiachen Verss. mit Penicilliumsaure muB auf das Original yerwiesen werden. 
Heryorgehoben werden muB, daB sie ausgesprochen parałytiach w irkt, ahnlich 
Phenol und Phenolaauren. Die S. hat garungshemmende W rkg. — Aus der Rein-

XVIII. 2. 81
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kultur von Phenicillium stoloniferum lieB sieh nach niiher beschriebenem Verf. 
ebenfalls eine S. isolieren, die Mycophenolsaure, C17H20O6, weiBe Nadeln, F. 140°, 
bwI. in W., 1. in A ., A. und Chlf., wl. in Bzl. und k. Toluol, 11. in ad. Toluol. 
FeCl3 farbt yiolett in wss. Lsg., leuchtendgriin in alkoh. Leg. W iderstandafahig 
gegen Alkalien und Sauren. Salze der Alkalien und alkal. Erden 1. in W. und 
verd. A., Cu-, Pb- und Ag-Salz amorph, unl. in W. Mycophenolsaure zers. Car- 
bonate in der Kalte nicht. In  physiologischer Hinsicht ist sie unwirkaam. (Bulletin 
Nr. 270 des U. S. Dept. of Agriculture, Bureau of P lant Chemistry. W ashington. 
41 Seiten. Sep. von den Yff.) Gkimme.

F r. G. S aner, Beitrdge zur Kenntnis des Glucobakter. Nach B eiinakd  (S. 887) 
habe Metschnikow  mit dem Glucobakter senile Degenerationen bekampfen, 
bez w. beseitigen wollen, indem er die Darmflora durch Zufuhrung des genannten 
Bacteriums in eine unschadliche zu yerwandeln hoffte. Diese W rkg. hat, wie Vf. 
ausfuhrt, Metschnikow  nicht dem Glucobakter, sondern den Yoghurtbakterien 
zugeBchrieben. Der Glucobakter soli nach Metschnikow  lediglich eine beasere 
Ansiedlung der Yoghurtbakterien im Darm bewirken, weil diesea Bacterium im- 
stande ist, etwa in den Darm gelangende Starkę zu verzuckern und bo einen 
besseren Nahrboden fiir die Yoghurtbakterien zu schaffen. (Pharmaz. Ztg. 59. 622 
bis 623. 5/8. Breslau.) DOstebb eh n .

H. S tassano und M. G om pel, Baktericide Fahigkeit des Quecksilberjodids. Es 
wurde die Einw. von Hg(CN),, HgCla, H gJ2 und Hg-Benzoat auf Bakterienemul- 
sionen (B. coli, Bac. pyocyaneus, Staphylococcus aureus, B. putrificus, B. subtilis) 
untersucht. Das baktericide Vermogen dea H gJ2 erwies aich ais noeh zehnmal 
starker ais das des HgCl2. (C. r. d. 1’Acad. des acience3 158. 1716—19. [8/6.*].)

H en le .

Teclmisclie Chemie.

J . F . S acher, Uber Methoden zur Abtotung der JEssigdlchm. Veras. ergaben, 
daB eine yollstandige Abtotung der Essigalchen durch wenige Minuten langes Er- 
warmen des Essigs auf 45° bewirkt wird. Um Verluste an Bukettstoffen zu ver- 
meiden, erwarmt man zweckmaBig in geachloaaenen GefaBen (vgl. auch H. Wt)STEN- 
f e l d , H. Roszmann und Th. F O h r, Easig 15. 387; C. 1912. I. 368). Denselben 
Erfolg hatte eine einstiindige Einw. des direkten Sonnenlichtea. Ea aind hierbei 
vorwiegend kurzwellige Strahlen, die diese abtotende W rkg. auaiiben. Dieses Be- 
lichtungsverf. kann technisch nur fiir fertige Essige verwertet werden, da eine 
Lichteinw. auf in Garung befindlichen Essig die Funktionen des Esaigpilzes (Myco- 
derma aceti) sehr beeintrachtigen wiirde. AuaschluB der atmospharischen Luft 
fuhrt erst nach 6—8 Wochen zum sicheren Tod der Nematoden. COs hat an und 
fiir sieh keine toiische W rkg. Von Salzen hat ein Zusatz von 1 °/0 NaCl zum Essig in 
24 Stdn., 2,5°/0 N ajS04 in weniger ais 20 Stdn., l°/o NaNOs in 3 Tagen u. 0,68% NaOH 
innerhalb 24 Stdn. yollkommen toteude W rkg., wahrend die entsprechenden Salze 
des Kaliums, wie auch 1—2% CaCls, Ca(NOs), u. MgCI2 ohne Wrkg. sind. D eut
lich toxische W rkg. zeigen die H-Ionen (0,6% HCl-Zusatz totet aamtliche Alchen),
u. zwar wachst diese W rkg. bei SS. mit zunehmender Dissoziation. Die abtotende 
W rkg. auf die Alchen bei der C a03-, bezw. M g02-Methode fiihrt der Vf. auf die 
Bildung einea aauerstofihaltigen, beatandigen Produkta zuriick (Acetylauperoiyd?). 
Die Anweaenheit dea letzteren konnte durch Jodabscheidung mit einer KJ-Lsg. 
nachgewieaen werden. Der Korper zerfallt erst nach langerem Kochen des Essigs. 
Scharfo W irkungsgrenzen der Konzentrationen yon A. konnten nicht ermittelt
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werden. Die weiblichen Individuen von Anguillula aeeti (osophila) yerhalten sich 
wideratandsfahiger ala die mannlicben gegen eheinische Einflusse. Nach Anaicht 
des Vfa. ist die Unachadlichkeit der Alchen nicht erwieaen, und ein nematoden- 
haltiger EaBig stets ohne weiteres zu beanstanden. (Chem.-Ztg. 38. 1021—22. 18/8. 
Dusseldorf.) PFLttCKE.

A. H arze r, Die Acetylene im Steinkoklengas. (2. Mitteilung.) Zwecks Isolie- 
rung und Identifizierung der Acetylen-KW -stoffe (vgl. auch A. H arzer, Journ. f. 
Gasbeleuchtung 56. 750; C. 1913. II. 1088) wurden moglichat reinad. Fraktioneu 
yon Benzolyorlauf mit einem Siedepunktaintervall yon 5° C. zur Entfernung der Di- 
olefine mit konz. wss. S 02 behandelt. Das getrocknete F iltrat ergab auf Zuaatz 
alkoh. AgNOs-Lsg. Fallung der Acetylene yon der KonBtitution RC==CH. Die 
Acetylene der S truktur R C = C R ' wurden durch Oberfiihrung derselben in die ent- 
sprechenden Ketone mittela konz. HaS 04 nachgewiesen. Bei manchen Acetylenen 
war der Reaktionayerlauf anormal, da sich hochsd. KW-stoffe der Benzolreihe 
oder weiBe bis braune hydroxylhaltige plaatische MM. bildeten. Naher unter- 
sucht wurden:

a) Yon den Acetylenen vom Typus R C = C H : A llylen , CH3-C = C H , Kupfer- 
yerb. zeisiggelb, weiBe Silberyerb., durch HaS 0 4 erhalten: CH3• CO• CHS (Kp. 56,5°)
u. Mesitylen (Kp. 164°). — Athylacetylen, CaH5-C =C H , Kp. 18°, gelbe Kupferyerb., 
weiBe Silberyerb., bei 170° mittels alkoh. NaOH Ubergang in CHS-C = C -C H B. — 
Propylacetylen, C3H7• C—-CH, Kp. 48—49°, gelbe Kupferyerb., weiBe Silberyerb., 
Kp. des Dibromida 190°, des Tetrabromids 275°, desgl. tlbergang in CH3-C =C - 
C2H6. — Isopropylacetylen, (CHa)a-C H *C =C H , Kp. 28—29°, gelbe Kupferyerb., 
weiBe Silberyerb., Kp. des Dibromids 175°, des Tetrabromids 275°, Kp. des mit 
HjSO* erhaltenen Ketons, (CH3)aCH -CO 'CH B, 94°, bei 150° Umlagerung in (CHS)S- 
C = C " C H 2. — Eutylacetylen, C4H9-C = C H , Kp. 68—70°, gelbbraune Kupferyerb., 
gelbweiBe Silberyerb., durch H2S 04: CjHj,-CO-CH3 mit Kp. 140°. — Isobutylacc- 
tylen, (CHs)aO- C=HCH, Kp. 38—39°, gelbbraune Kupferyerb., gelbweiBe Silberyerb., 
mit HaS 04: plastische MM.

b) Yon den Acetylenen yom Typus RC==CR': Orotonylen, CH3-C = C -C H 3, 
Kp. 27—28°, Kp. des durch H2S 04 erhaltenen Hesamethylbenzols 164°. — Methyl- 
athylacetylen, CH3 • C = C - C2H6, Kp. 55—56°, Kp. des Dibromids 170°, des T etra
bromids —10°, Kp. des durch HsS 0 4 erhaltenen Ketona, CHa • CO • C3H , , 102°, mit 
Na: N aC =C -C 3H7 (130°). — Diathylaeetylen, C2H6'.C = C -C aH6, Kp. ca. 70°; konnte 
noch nicht iaoliert werden; synthetiache Verss. miBgluckten. — Methylpropylace- 
tylen, CET3-C = C -C 3H7, Kp. 83—84°, Kp. des durch HaS 04 erhaltenen Ketons, 
C4H0-CO-CH3, 140°. (Journ. f. Gaabeleuehtung 57. 622. 27/6. Hannoyer.) P flU c k e .

E. T e rre s , Untersuchungen uber den Kohlenoxyd- und Stićkoxydgehalt von 
Leucht- und Heizflammen. E in  Beitrag zur Eygiene der Flammenbeleuchtung. 
Der Vf. berichtet uber Beine Unterss., die er in Gemeinschaft mit A. V iehoff und 
K. H. R au p p  uber den Gehalt an geaundheitBschadlichen Prodd. unyollatandiger 
Verbrennung, wie CO u. NO, in den Verbrennungagaaen von Flammen ausgefiihrt 
hat. Es wurden die Abgaae der biBher noch nicht untersuchten Inyertlam pe, dea 
stehenden Auerbrennera, der Petroleumlampe und der Kerze untersucht. Die NO- 
Best. wurde auch auf die Rauchgase yon Heizflammen ausgedehnt. Die Versucha- 
ergebnisse zeigten, daB alle Flammen einen aehr geringen CO-Gehalt yon annahernd 
derselben GroBenordnung (0,2— 0,4%  des COa-Gehaltes) haben; bei ungenugender 
Primarluftzufuhr steigt deraelbe (1,7—2,0% dea COj-Gehaltes). Der NO-Gehalt ist 

bei allen Flammen desgleichen sehr gering u. gleichmaBig (0,0006—0,0017 Vol. NO 
auf 1 Yol. COs). Der mogliche SOa-Gehalt der Abgase ergab aich unter Zugrunde-

81*
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legung des Schwefelgehaltea der iiblieben Steinkohlengaae zu 0,00025—0,0012 Vol. 
SOa pro 1 Vol. C02. Ein Vergleich mit den VersuchBergebnissen anderer Foraeher 
ergab im wesentliehen tjbereinatimmung. An Hand der Zusammenstellung der 
Schadliehkeitsgrenzen dieaer yerachiedenen Gase ha t sicb gezeigt, daB die Kon- 
zentrationen der gesundheitsschadlichen unterauchten Bestandteile der Verbrennungs- 
gaae, bei 1 Vol.-°/0 CO, in der Luft, weit entfernt von den hygienisch featgeatellten 
Schadliehkeitsgrenzen aind. In einem 48 cbm groBen Zimmer auagefiihrte Veraa. 
ergaben, daB infolge von Selbstliiftung ohne besondere Ventilation ein C O ,G ehalt 
von Vi—7*7o ' n Gaa beleuchteten W ohnraumen nur aelten erreicht wird.
(Journ. f. Gaabeleuchtung 57. 605—13. 27/6. 700 — 6. 11/7. Chem.-techn. Inst. der 
Tecbn. Hoehachule zu Karlaruhe.) P f i/Ocke.

K. B n n te , Uber Gasheizung. V ortrag, gehalten am 3. Ju li in Miinehen an- 
laBlieh der 55. Jahresyersammlung des Deutaelien Vereins von Gas- und Wasser- 
fachmannern. Es wird die Gasheizung vom wirtschaftlichen, hygieniachen und 
technisehen Gesichtspunkte aus kritisch besprochen. (Journ. f. Gaabeleuchtung 57. 
694—99. 11/7. Karlsruhe.) PrLtJCKE.

Patente.

KI. 12 d. N r. 279495 vom 22/7. 1913. [21/10. 1914].
(Zus.-Pat. zu Nr. 277900; C. 1914. II. 812.)

E lek tro -O sm ose  A kt.-G es. (G raf S chw erin  G ese llsc h a ft) , Frankfurt a. M., 
Verfahren zur elektroosmotischen Entwasserung organischer und anorganischer Stoffe. 
Es hat sieh gezeigt, daB die gunstige W rkg. des Elektrolytzuaatzes bei yielen 
Stoffen nicht oder nur unyollkommen eintritt, daB sie aber bedeutend erhoht werden 
kann, wenn man der M. auBer einem Elektrolyten auch noch einen kolloiden Korper 
zuaetzt. Derartige Korper sind z. B. kolloidale Kieaelaaure, Huminaubstanz, orga- 
niache und anorganische Kolloide usw.

KI. 12 g. N r. 279630  vom 1/5. 1913. [24/10. 1914].
P e rm u tit  A k tie n g ese llsc h a ft, Berlin, Verfahren zur Herstellung von basen- 

austausclienden, Kieselsaure, Toner de und Basen enthaltenden Stoffen durch Aus- 
laugen von Schmelzen der Bestandteile, dadurch gekennzeichnet, daB die Aualoaung 
von Kieselsaure yerhindert oder die ausgeloste Kieaelaaure ersetzt wird, indem das 
Aualaugewaaaer reaktionafahige Kieselsaure, wie z. B. Alkalisilicate oder geloste 
Kieselsaure oder Kieaelaaure fallende S. oder Salze allein oder miteinander ge- 
miacht enthalt.

K I. 12 h. N r. 279461 vom 16/9. 1913. [20/10. 1914].
(Die P rioritat der norwegischen Anmeldung vom 16/9. 1912 ist beansprucht.)

A ntonius Foss, K riatiania, Verfahren zur Erzeugung umlaufender eleJctrischer 
Lichtbogen mittels rotierender Gasstrome. Innerhalb des vom Lichtbogen umapielten 
Raumes, im wesentliehen in der Langsrichtung der Drehachae, wird ein Gaastrom 
zugefuhrt, der den Lichtbogen von der Drehachse derartig radial naeh auBen zu 
treiben sueht, daB der Bogen in seiner ganzen Lange einen rohrfórmigen Um- 
drehungakorper beschreibt.

KI. 121. N r. 279309  vom 20/7. 1912. [21/10. 1914].
F ra n c is  I re n e e  dn  P o n t, W ilmington, New Caatle, Yerfahren und Maschine 

zur Darstellung von Stićkstoffoxyden aus Mischungen von Sauerstoff und Stickstoff,
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bei welchen bestimmte Mengen des Gasgemisches komprimiert, durch einen Licht- 
bogen erhitzt u. zur Espansion gebracht werden, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Liehtbogen wahrend der Expansion, und z war wiihrend eines groBen Teiles der- 
selben, ausgezogen wird.

KI. 12 i. N r. 279582 vom 24/6. 1913. [24/10. 1914].
B ad ische A n ilin - & Soda - F a b r ik , Ludwigshafen a. Rb., Verfahren zur Her- 

stellung von Wasscrstoff durch katalytische Umsetzung von Kohlenoxyd-Wa$serdampf- 
gemischen, dadurch gekennzeichnet, daB dabei Kontaktmassen verwendet werden, 
die neben dem katalysierenden Metali oder Oxyd oder Gemischen solcher oder 
mit anderen Korpern aktivierende Korper, insbesondere SauerstoflVerbb. des 
Chroms, Thoriums, Urans, Berylliums, Antimons u. dgl., oder Gemische solcher 
enthalten. Man erreicht mit derartigen Kontaktmassen schon bei verhaltnismaBig 
sehr niedriger Temp. und auch mit groBen Stromungsgeschwindigkeiten eine prak- 
tisch yollśtiindige Umsetzung; doch konnen die Massen auch bei hoherer Temp. 
mit Vorteil gebraucht werden, wobei es aber ratsam ist, wahrend der Darst. und 
Verwendung von Kontaktmassen Tempp. yon 600° nicht oder nicht fur langere 
Zeit wesentlich zu iiberschreiten.

KI. 121. Nr. 279311 vom 15/8. 1913. [17/10. 1914].
W ilh e lm  H a b e rle in , Berlin-Grunewald, M it schmalen senkrechten Kuhlkasten 

und Forderschnecke ausgestattełer trogformiger Krystallisationsapparat fu r Chlor- 
kalium und andere Losungen der Kaliindustrie, gekennzeichnet durch einen mehrere 
Schraubengange der Forderschnecke dicht umschlieBenden Rohransatz, der in sei- 
nem dem Trog zugekehrten Teile rings geschlossen, im anderen Teile aber sieb- 
artig gestaltet ist, zu dem Zweck, einerseits durch Zusammendrucken des kornigen 
Krystallguts einen moglichst dichten AhschluB fur die im Troge befindliche Kry- 
stallisationBlBg. zu erzielen und andererseits die vom Krystallgut mitgefiihrte Salzlsg. 
vor dem U bertritt in ein Becherwerk zuriickzuhalten.

K I. 12 n. Nr. 279426 vom 14/5. 1913. [17/10. 1914].
(Zus.-Pat. zu Nr. 272182; C. 1914. I. 1383.)

F ra n z  C ochlovm s, F rankfurt a. M., Verfahren zur Geudnnung von Schwer- 
metalloxyden bezio. -hydroxyden, die praktisch frei non basisćhen Salzen sind. Es 
werden basische SalzniederBchlage, welche durch Falleri von Metallsalzlsgg. mit 
dem Metallgehalt der Lsg. mindestens aquivalenten Mengen basischer Stofie er- 
halten werden, boi maBigen Tempp., unterhalb der Siedepunkte der Salze, z. B. 
bei 500° erhitzt und darauf mit W. gelaugt. Eine Anwendung dieaes Verfahrens 
zur gesonderten Gewinnung der Metalle, z. B. Kupfer und Z ink, aus gemischten 

. Lsgg. ist dadurch gekennzeichnet, daB die Ausgangslsg. nur mit einer dem Gehalt 
des abzutrennenden Metalls śiquivalenten Menge basischer Stoffe yersetzt wird, 
worauf der erhaltene Nd., der dieses abzutrennende Metali mit einem Teil des oder 
der iibrigen Metalle in Form basischer Salze enthalt, gegluht und darauf zwecks 
Reindarstellung des gewunschten Metalls ausgelaugt wird.

KI. 12o. Nr. 279313 vom 3/1. 1912. [22/10. 1914].
E rw in  S ack , Brunstatt b. Mulhausen i. E ls., Ycrfahren zur Darstellung eines 

moschusartig riechenden Ketons aus Zibet. Destilliert man Zibet mit Wasserdampf, 
so geht neben Skatol und anderen hochst ubelriechenden Bestandteilen nuch bei 
sehr lange andauernder Destillation nur eine ganz geringe Menge eines moschus
artig riechenden Korpers mit iiber, der moglicherweise m it Muscon identisch ist. 
Die Ausbeute an demselben ist aber gering. Behandelt man den nach der Dampf
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destillation verbleibenden Riiekstand mit A., destilliert den A. ab, nimmt den Ex-
trak t mit wenig A. auf, filtriert und behandelt die Lsg. mit Semicarbazid, so er- 
halt man ein in Blattchen oder Nśidelchen krystallisierendes Semicarbazon, F. 187°, 
das bei der Spaltung mit SS. ein Keton liefert vom Erstarrungspunkt 32,5°, dem 
K.17 204—205° und einem iiuBerst feinen starken und anhaftenden Moschusgerucb. 
Die Analyse des Semiearbazons gab Zahlen, die der Bruttoformel C18H3,N80 , die 
Analyse des Ketons Zahlen, die der Formel C „H 80O entsprachen. Das Zibeton 
b ildet glashelle spieBige Krystalle; das Oxim weiBe Nadeln F. 92°.

Y ere in ig te  C h in in fab rik en  Z im m er & Co., G. m. b. H., Frankfurt a. M., 
Verfahren zur Herstellung von co-Aminomethylchinolinen, dadurch gekennzeichnet, 
da8 man Nitrile der Ghinolinreihe nach den ublichen Methoden reduziert. 4-Cyan- 
chinolin liefert in verd. HC1 in Ggw. von kolloidem Palladium beim Einleiten von 
W asserstoff unter Druek das saure Chlorhydrat des 4- co - Aminomethylchinolins, 
weiBe Nadeln, sil. in W., swl. in A., die freie Base C10HI0N ist ein farbloses Ol, 
Kp.a 172°, das sich an der Luft raseh yiolett fiirbt, 1. in W., A., A. Monochlor- 
hydrat, F. 206—208°, sil. in W. Die Reduktion kann auch mit Zn-Staub und Eg. 
oder Zn und HC1 erfolgen. 6-Methoxy-4-cyanchinolin (Chininsaurenitril) gibt in 
Eg. in Ggw. von Palladiumsol bei der Einw. von W asserstoS auf Zusatz von HC1 
das Dichlorhydrat des 6-Methoxy-4-co-aminomethylchinolins, C nH ^O N j^H C l, weiBe, 
verfilzte Nadelchen, F. 253° (zers.), die freie B»3e ist ein an der L uft sich yiolett 
farbendes 01. Dichlorhydrat des 6-Athoxy-4-a>-aminomethylchwolins, C11HM0N 2«2HC1, 
aus 6-Athoxy-4-cyanchinolin, seidengliinzende, schwachgelbe Nadelchen aus salz- 
siiurehaltigem A., F. 262° (zers.). Die freie Base krystallisiert aus A. in schwach 
gelbgriinen Nadelchen, F. 74°. Dichlorhydrat des 2-co-Aminomethylchinolins {Chin- 
aldylamin), C10H10N3*2HCI, aus 2-Cyanc.hinolin (Chinaldinsaurenitril), gelbe, glan- 
zende Blattchen aus starkem, salzsaurehaltigem A., F. 245—246° (zers.), die freie 
Base ist ein gelblich gefarbtes 01.

E. M erck , Darm stadt, Verfahren zur Darstellwig von 3ydra$tinindcrivaten, 
darin bestehend, daB man Homopiperonylaminderivate der allgemeinen Formel I. 
(R =  Wasserstoff, Alkyl oder Aralkyl) mit sauren Kondensationsinittelu, wie Phos- 
phorpentoiyd, Phosphorpentachlorid, Aluminiumchlorid oder Chlorzink, behandelt 
und gegebenonfalls die aus den Formylderivaten der primśiren Basen entstandenen 
6,7-M ethylendioxy-3,4-dihydro-3-alkyIisochinoline nachtraglich atn Stickstofiatom 
alkyliert oder aralkyliert. 3,4-Methylendioxyphenyl-N-methylformylisopropylamin, 
derbe, weiBe Krystalle aus PAe., F. 53—54°, liefert in Xylol beim Erhitzen mit 
P j0 6, Losen des abgeschiedenen Metaphosphats in Bzl. und Fallen mit Alkali die

OH
Isochinolinbase (II.), Krystalle, F. 105—106°. Das uberchlorsaure Salz krystallisiert 
aus W. oder A. in langen, gelbgriin gefarbten Nadeln, F. 225—226°. — 3,4-Methylen-

Kl. 12 P. Nr. 279193 vom 6/3. 1913. [15/10. 1914J.

K I. 12 p. Nr. 279194 vom 24/12. 1912. [15/10. 1914].

OH,

CH2
diozyphenyl-N-formylisopropylamin, lange, weiBe 
Nadeln aus A., F. 94—95°, liefert in Toluol beim 
Erhitzen mit P j0 5, Losen des abgeschiedenen Meta
phosphats in W ., Fallen mit Alkalilauge und 
Ausathern die Isochinolinbase (III.), weiBe Nadeln
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aua PA e., P. 60—61°, Kp.4>5 140—142°. — Jodathylat, aus der Base in A. und
1 Mol. CjHflJ beim Erwarm en, gelbe Nadeln aus A., P. 211—212°.

KI. 12P. N r. 279195 vom 24/4. 1913. [13/10. 1914].
C hem ische F a b r ik  a u f  A k tie n  (vorm. E. S chering), Berlin, Verfahrm zur 

Barstellung von Derivaten der 2-Phenylchinolin-4-carbonsaure. Durch Reduktion 
der 2,2'-, 2,3'- oder 2,4'-Nitrophenylehinoliu-4-carbonsiiure gelangt man zu den ent- 
sprechenden Aminoyerbb., welche fur ahnliche therapeutische Zweeke Verwendung 
finden sollen wie die 2-Phenylchinolin-4-carbonsaure selbst. Vor dieser besitzen die 
neuen Verbb. den Vorzug, daB sie entweder eine weit geringere Harnsaureaus- 
scheidung herbeifuhren oder diese ganz unbeeinfluBt lassen. 2,2'- Nitrophenyl- 
clńnolin-4-carbonsdure, F. 253 — 255°, dargestellt durch allmiihlieheu Zusatz yon 
Brenztraubensśiure zu einer sd. alkoh. Lsg. vou o^Nitrobenzaldehyd und Anilin, 
liefert in wss. NHS mit FeSO* und FiUlen des F iltrats mit HC1 die 2,2'-Amino- 
phenylchinolin-4-carbonsaure, Krystalle aus wss. A., F. 225—226°, 1. in SS. und
Alkalien, wl. in sd. W ., 1. in h. A. und h. Essigester, swl. in A. — 2,3'-Nitro-
phenylchinolin-4carbonsaure, F. 210° (unkorr.), liefert beim Erwarmen mit Schwefel- 
natrium 2,3'-Aminophenylchinolin-4-carbonsaure, Krystalle aus W ., F. 227—228° 
(unkorr.), 11. in SS;, Alkalien und sd. W. — 2,4'-Aminophenylchinolin-4-carbonsaure, 
aus 2,4-Nitrophenylchinolin-4-carbonsdure, F. 255—256°, durch Reduktion oder durch 
Nitrieren yon 2-Phenylchinolin-4-carbonsaure, rotes Pulyer, Bintert bei 193—194°, 
wird wieder fest und schmilzt bei ca. 273°, 11. in SS. und Alkalien, swl. in organ. 
Fil. Die Aminoyerb. kann auch durch Einw. von Brenztraubensaure auf die 
Aminobenzaldehyde und Anilin erhalten werden.

KI. 12 q. N r. 279199 vom 7/10. 1913. [13/10. 1914].
J. D. R ie d e l, A k tie n g e se llsc h a ft, Berlin -B ritz, Verfahren zur Barstellung 

mercurierter Aminouerbindungen, dadurch gekennzeichnet, daB man die Alkalisalze 
der Aminomethandisulfosaure bei Ggw. von W. m it Quecksilberoxyd behandelt. 
Die Quecksilberverb. des aviinomethcindisu.lfosauren Kaliums, CHNOaS3HgK3, bildet 
derbe K rystalle, 1. in W. mit neutraler Reaktion, wl. in organischem Fil. Die 
wss. Lsg. wird beim Erhitzen unter Abscheidung von Hg zersetzt, sie soli zu In- 
jektionen yerwendet werden.

KI. 12ą. N r. 2 7 9200  yom 27/1. 1914. [14/10. 1914].
(Zus.-Pat. zu Nr. 256998; C. 1913. I. 1155.)

J. D. R ie d e l A k tien g ese llsch aft, Berlin-Britz, Verfahren zur Barstellung von 
Bjydrolecithin. Es wurde gefunden, daB die H ydrierung dea Lecithins init Hilfe 
kolloider oder feinyerteilter Platinmetalle boi Ggw. von gallensauren Salzen, wie 
Salze der Cholsaure, Taurocholsiiure, G-lykocholsaure, Choleinsaure, Peroxychol- 
saure usw., in wss. Lsg. erfolgen kann. Diese Arbeitsweise gestattet die Anwen- 
dung gewohnlicher Temp. u. konzentrierterer Lsgg. ais diejenige des H auptpatents. 
Aus dem Reaktionsgemisch wird das Hydrolecithin durch Chlf. e itrah ie rt und aus 
Essigather umkrystalliaiert.

KI. 12 q. N r. 279201 yom 12/7. 1913. [10/10. 1914].
(Zus.-Pat. zu Nr. 269336; C. 1914. I. 508.)

F a rb e n fa b r ik e n  vorm . F rie d r . B ay er & Co., Leyerkusen b. Cóln, Verfahren 
zur Barstellung von JEstern der Oxybenzoylo-benzoesatiren, ihrer Homólogen und  
Substitutionsprodukte. Es wurde gefunden, daB man die 3-Oiybenzoyl-o-benzoe- 
saurealkylester erhalten kann, wenn man in den entsprechenden Aminobenzoyl- 
o-bonzoesaurestern die Aminogruppe in der iiblichen W eise durch die Hydroxyl- 
gruppe ersetzt. 3-Oxybenzoyl-o-benzoesdureathylester, aus 3-Aminobenzoyl-o-benzoe-
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siiureathylester, F. 110°, H2S 04 und NaNO, beim Erhitzen, farblose Prismen aus 
Bzl., F. 91—93°. — 3-Oxy-4-methylbenzoylo benzoesaureatliylester, F. 130°, aus
3-Amino-4-methylbenzoyl-o-benzoesaureathylester, F. 89—90°.

K I. 13 b. N r. 279353 vom 15/12. 1912. [10/10. 1914],
B e rth o ld  B le ick en , Hamburg-Gr. Borstel, Vorrichłung zur Herstellung von 

destillicrłem Wasser durch Verdampfung des W assers unter teilweiser Luftleere. 
Der Verdampfer ist fiir den AbfluB der Lauge mit einer unterhalb eines freien 
W asserspiegels frei ausmiindenden Leitung versehen.

KI. 2 2 b. N r. 278660 vom 29/6. 1913. [7/10. 1914].
(Zus.-Pat. zu Nr. 275220; C. 1914. II. 99.)

M ichae l K ardos, Charlottenburg, Verfahren zur Darstellung von Kilpenfarb- 
stoffen. Es wurde gefunden, daB wertvolle Farbatoffe entstehen, wenn man Anthr- 
acen-l,9-dicarbonsaureimide oder dereń Halogensubstitutionsprodd., in denen das 
am Stiekstoff befindliehe Waaserstoffatom noch durch irgendwelche Gruppen, wie 
z. B. H ydrosyl, Alkyl, Aryl usw. substituiert ist, mit Alkali versehmilzt und die 
entstehenden Leukoverbb. oiydiert. Derartige N-substituierte Anthracen-l,9-di- 
carbonsaureimide konnen z. B. erhalten werden durch Behandeln yon Anthracen-
1.9-dicarbonsaure, bezw. dereń Anhydrid oder der Halogensubstitutionsprodd. dieser 
Verbb. mit primiiren Aminen. Antliracen-l,9-dicarbonsauremethylimid, aus Anthracen-
1.9-dicarbonsaurcanhydrid und Methylamin, gelbe Nadeln, F . 230—231°, 1. in Eg., 
unl. in W., liefert beim Yerdunsten mit Atzalkali einen Kupenfurbstoff, 1. in HsS 04 
mit rotbrauner F arbę, der Baumwolle griin farbt. — Anthracen-l,9-dicarbonsdure- 
plienylimid, aus Anthracen-l,9-diearbonsaureanhydrid u. Anilin beim Kochen, gelbe 
Nadeln, F. 267—268°, wl. in Eg., und AntUracen-l,9-dicarbonsdurehydroximid, aus 
Anthracen-l,9-carbonsaureanhydrid und HydrosylaminlBg. beim Kochen, braunlich- 
gelbe Nadeln, F. 260—262°, unl. in W., swl. in h. Eg., liefern beim Verschmelzen 
mit Atzalkalien ahnliche Farbstoffe.

KI. 22 er. N r. 279581 vom 23/12. 1913. [21/10. 1914],
W ilh e lm  B .eppin, Kalkwerke b. Pommerzig. Frankfurt a. O., Amlrich-, 

Dichtungs- und Konseruierungsmitłel aus Teer oder Carbolineum und einem Fiill- 
mittel. Ais Fiillmittel wird W iesenkalk — mineralogiach „Alm“ genannt — ver- 
wendet.

K I. 26 a. N r. 279262 vom 5/3. 1913. [15/10. 1914].'
K a r l  BurkheiBer, Hamburg, Verfahren zur Entfernung von Schwefelwassersło/f' 

aus Kohlcngasen und dergl., dadurch gekennzeichnet, daB man zur Absorption dea 
Schwefelwaaserstoffes ein Gemiach von Metallosyd oder Hydrosyd und freiem 
Schwefel in einer alkal. Aufschlammuug yerwendet, daa erhaltene Gemisch von 
Metallsulfiden und freiem Schwefel zweeks Entfernung des freien Schwefels mit 
Alkaliaulfiden behandelt, die zuriickbleibenden Metallsulfide zu Metalloiyd oder 
Hydroxyd und freiem Schwefel oxydiert und dieaes Gemisch wieder in das Reini- 
gungaverf. zuriickgibt.

KI. 80 b. N r. 279386 vom 24/5. 1913. [15/10. 1914].
(Zus.-Pat. zu Nr. 258683; C. 1913. I. 1556.)

I s ra e l  Schlossberg , Hamburg, Verfahren der Herstellung sdure■ und feuerfester 
Korper. Es werden Quarzit, kolloidale Kieselsaure und Kalk unter Zusatz von 
etwaB FluBmittel, wie yon gemahlenem Glas oder gemahlenem Ziegelstein, zu einer 
formbaren Masse yerarbeitet und wie nach dem H auptpatent weiter behandelt.

SchluB der Eedaktion: den 26. Oktober 1914.


