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A. Allgemeine und physikaliscke Chemie.
Albert Scheurer und Martin Battegay, Emilio Noelting. Sein Leben, Sein 

Werk. 1851—1922. Nachruf auf den Direktor der Chcmiesclmle von Muhlhausen. 
(Buli. Soc. ind. Mulhouse 90. 333—43.) J u n g .

W ilhelm Hillers, Unteriichtsversuehe und Beobachtungen zur Dićhteanderung 
und Entmagnetisierung bei der Umlagerung des a-Eisens in 8-Eisen.- Vf. besehreibt 
Ver3uclisanordnungeu zur Demonstration der bei der Umwandlung von u- in fj-Fc 
(u. umgekehrt) stattfindenden Energieiinderungen, bei denen drei yerschiedene 
Fe-Sorten (2 Stalilsorten u. Weielieisen) in Form von Draliten dureh den elektr. 
Strom allmJthlieli auf 770 50° erhitzt u. die stattfindenden Glulierscheinungen in
ihrem Verlauf beobacbtet werden. ‘ Fcrner wird die Entmagnetisierung beim Ober 
gang vom u- in das /9-Fe dureb die Versucbsanordnung dargetan. (Ztsebr. f. 
pbysik.-eliem. Unterr. 37. 7G—85. Hamburg.) BOTTGER.

Bernhard Batscha, Uber einen Ycrsuch mit Thońumemanation. Dureb eine 
Tb(OH)., entlialtende Kugelrohre wird mittels eines Handblasebalges Luft geleitet; 
der Luftstrom wird in eine Glasgloeke gefiibrt, die dureb einen doppelt dureh- 
bolirten u. mit den erforderlieben Glasrohren verselienen Kork yersehlossen ist, 
u. unter der ein geladenes Elektroskop mit Gradbogen steht. Man beobaehtet 
wShrend 53 Sek., der Halbwertszeit der ThEm, das Zusammenfallen der Bliittchen 
u. kann hieraus das Exponentialgesetz erkennen, nacb dem das Abklingen der 
Aktmtfit erfolgt. Dureh einen Vorvers. iiberzeugt man sieli, daC Luft, die dureb 
eine zweite Kugelrohre obne ThEm geblasen wurde, keine merldiehe Entladung 
des Elektroskops bewirkt. Das Th(OII)., wird dureh Fiillen von Th(SOj)2-Lsg. mit 
NH3 gewonnen, die man entweder aus dem fertigen Sal z oder aus der dureh 
Zusammensehmelzen von Gliihstrumpfabfiillen mit der Gfachen Jlenge von N aIIS04 
gewonnenen Sehmelze herstellt. (Ztschr. f. physik.-chem. Unterr. 37. 117—18.) BO.

E. "Winterhalder, Quantitative Synthese des Quecksilbcrehlorids zum Nachweis des 
Gesetzes der konstanten GewicMsocrhaltnisse. Es wird eine Yorr. beschrieben, mittels 
dereń sieh das Yol. des zur Umwandlung einer abgewogenen Menge Hg in IlgCL, er- 
forderlichen Cl bestimmen liiBt. Das Hg befindet sieli in einem kleinen Scliiffehen in 
einer Glasrohre, die an dem einen Ende vcrjiingt u. daselbst mit der das Cl entlial- 
tenden BUrette, am andern Ende dureli einen durchbobrten Kautsehukpfropfen ver- 
sclilossen u. mittels eines Halinrohrs mit einer Pipette yerbunden ist. Naebdem die 
das Hg entlialtende Glasrohre u. ein Teil der Pipette mit Cl gefiillt sind, wird der 
oben an der Burettc befindliehe Hahn gesehlossen, der zur Pipette fiilirende geoffnet, 
das Hg erliitzt, naeh dem Erkalten der Glasrohre Cl aus der Biirettg in die Bolire 
naehgefullt usf., bis das gesamte Hg in HgCl2 umgewandelt ist. SchlieBlieh wird das 
Vol. des yerbrauehten Cl abgelesen. Ais Sperrfl. dient gesiitt. NaCl-Lsg.; der Pfropfen 
wird dureh eine dielit gewickelte Bolle aus einem Streifen von Asbestpapier vor 
der Wrkg. des Cl geschiitzt. (Ztsebr. f. physik.-chem. Unterr. 37. 119—20. Yillingen 
i. Baden). BOt t g e b .

Charles Moureu u n d  Charles Dufraisse, Autoxydation und antioxygene Wirleung. 
Kaialytische Eigenschaften des Seliwefels und seiner Yerbindungen. IX. (VIII. vgl. 
Mo u r e u , D u f r a is s e  u. P a n ie r  d e s  T o u c u e s , S. 274.) D ie  U u te rs . an tio x y g en er

VI. 2. 70
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W rkg. wird auf S-Ycrbb. ausgedeliut. S  selbst ycrliiilt sieli bzgls seiner antioxygenen 
Wrkgi; auf C8tI6CII0 ebenso akt. wic Hydrochinon (yergjeichende Kurven im Original). 
Es wird cino kurze Uberśicht gcgebcu iiber die ans der Literatur bekannten ver- 
zogernden oder besclileunigenden Wrkgg. von S-Verbb. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 
178. 1861—64.) H a b e r l a n d .

W ilh e lm  Biltz und Erwin Birk, liber die Koppsclic Yolumenregel lei krystal- 
lisierten Stoffen und iiber „gleichraumige“ Komplexverbindungen. (Vgl. Ztsclir. f. anorg. 
u. allg. Ch. 130. 93; C. 1924. I. 1340.) Ans der Betrachtung dcrVolumina einer Rcihe 
von Ilalogeniden ergibt sieli, daB das Molekularyol. yon krystallisierten Ilalogeniden 
zahlreiclier Metalle meist mittleren Edclkeitsgrades nalie gleich der Summę der 
Atomyolumina der Metalle u. der Nullpunktsatomyolumińa der Ilalogene ist. Die 
Ilalogenide von Hg, Sb, Be, U  u. C haben zu liolie, die yon Nd, Pr, La zu niedrige 
Yoll.; dic stark bas. seltenen Erdcn wirken also kontrahierćnd, Halbmetalle u. 
edlere loekernd. Untcr Zugrundelegung der Nullpunktsyohłmina gilt dic erweiterte 
Koppsclic Regel aućh fiir dic Ammoniakate von Mn, Fe, Go1', Ni, Zn, Cr”. Eine 
Ausnabmc bilden die Hexamminc der Kobalti- u. Cbromireilie, liicr sind die Mole- 
kularyolumina der Luteosalzc gleich denen der Hexamminkobalto- bezw. chromo- 
salzc, d. h. daB in den Luteosalzcn die Bestandteile besonders eng, oder daB sie 
in den entsprechcnden Salzen der zweiwertigen Elementc besonders weit gelagert 
sind. Besclireibung des App. zur Mcssung der D. vgl. Ztsclir. f. anorg. u. allg. Cli. 
83. 177; C. 1913. II. 2099. Dic Diehtcbestst. wurden bci 25° ausgcfuhrt. (Ztsclir. 
f. anorg. u. allg. Ch. 134. 125—36. Ilanuoycr, Techn. Ilochsch.) J o s e p h y .

Charles A. Kraus, Dic Eigensćhaften der Elementc im elcktroncgatwen Zustand. 
Die Eigensćhaften yon Yerbb. hSngen weitgcliend yon der Elektroaffinitiit ilirer 
Elemente ab, die man in positiye u. negatiyc einteilen kann. Eine Anzalil yon Ele- 
menten jedoch reagiert je  nacli den Umstiinden in beiden Richtungen u. wird 
amphoter genannt. Ifierzti gehoren insbcsonderc Metalle von wenig elektroposi- 
tiyem Charakter, die in ihren Vcrbb. mit den Alkalien u. Erdalkalien ais negatiyer 
Bestandteil wirken. Triigt man z. B. in eine Lsg. yon Na in fl. NH3 Pb cin, so 
geht es in Lsg., wfthrcnd dic blaue Farbę der Na-Lsg. in grttn umschlfigt. Bcim 
Verdunsten des Losungsm. bleibt cin metallisehes Na-Plumbid zuriick. Es ist 1. in 
II. N1I3 u . leitet den Strom elcktrolyt. Nach liingercm Kontakt mit Pb liat es die 
konstantę Zus. NaAPb9 u. bei der Elektrolyse zwisclien Pb-Elektroden wird anod. 
2,25 Aquiyalent Pb abgescbieden, das an der Katliode wieder in Lsg. geht. Man 
kann danaeh auf eine Dissoziation in 4 Na‘ u. Pb9"" schlieBen. Vesetzt man die 
Lsg. des Plumbids mit Pb-Salz, so scheidet sieli Pb ab nach 2 Pb" -f- P b / '"  =  
Pb2 ■ Pb0. Analogc Yerhaltnissc liegen bei anderen Metallen, z. B. bci Sn vor, das 
mit Na in NII3 rotc Lsgg. gibt. Aueli gegen K N Ilj reagiereu manclie Metiille 
negatiy, z. B. 3 Sn 4 KNII2 =  K4Sn -(- 2Sn(NFI2)2 u. die amphotere Aminobasc 
reagiert dann weiter mit KNH2 untcr B. yon Ammonosalz. Alinliche Rkk. wurden 
bei Sb, Bi, S, u. T l beobaehtet. Aueh gegen W. konnen Metalle amphoter wirken, 
z. B. zers. Na-Stannid W. nach Na4Sn +  4 II20  =  4NaOH -j- S nll4 u. Snll, =  
Sn 2H a; d. h. das Salz der selir sehwachen Siiurc Snll4 wird liydrolysiert; 
die Siiure ist auBerdem im freien Zustand nielit bestiindig u. zerfiillt spontau in 
die Komponenten. Die Lsg. yon Su in KOI! unter IL-Entw. yerlauft in den 
Stadien 1. 3 Sn +  4KOH =  2Su(OH)2 +  I<4Sn, 2. Zerfall des K4Sn nach den 
obigeu Gleichungen. In 1. reagiert das Sn zur II alf te elektropositiy u. zur IlSlfte 
negatiy; es wird auf die Analogie mit der Einw. yon Cl2 auf KOII unter B. von 
KC1 u. KCIO liingewiesen. (Trans. Amer. Electr. Soc. 45. 12 S. Worcester [Mass.], 
Clark Uniy. Sep.) H e r t e r .

F. W. Aston, Tabelle der Elemente und ilirer Isotopen. Massen der Isotopen, 
naeli ilirer Intensit!it geordnet: I I  1,008. He 4. L i  7,6. Be 9. B  11,10. C 12.
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N  14. O IG. JF'19. Ne 20, 22, (21). Na  23. Mg 24, 25, 2G. Si 28, 29, (30). P 3 1 . 
S  32. Cl 35, 37, (39). >1)- 40, 36. K  39, 41. Ca (40, 44). N i 58,00. Zn  (04, 66, 
68, 70). As 75. B r  79, 80. K r  84, 86, 82, 83, 80, 78. Rb 85, 87. J  127. X  129, 
132, 131, 134, 136, (128, 130?). Cs 133. lig  (197—200), 202, 204. (Proc. Physical 
Soc. London 34. 197. 1922.) B e c k e r .

T. H. L ittlew o o d , TJber die Ditfusion von Lomngen. Vf. ermittelt dic Konz. 
einer Lsg. iu eincm GlasgefaB, an dcasen Seitenwiindeu sieli eine Skala in mm- 
Teilung befindet, mittels eincs opti Verf., indem cr indirekt die Brechungsindices 
von Lsgg. verschiedencr Konz. yergleicht. Die MeBgenauigkeit dieser Methode 
liegt bel Konzz. von 0,5 Gew.-°/o- Mit Ililfc dieses Yerf. ist es moglieh, ans den 
in yerschiedenen Zcitintcryallen erhaltenen Resultaten iiber die Konz. in yersehie- 
denen Hohen eines GefiiBęs den Diftusionskoeffizienten zu bereclmen. Es ist eine 
ausfUhrliche mathemat. Ableitung der Berechnung angefilhrt. Die so erhaltenen 
MeBergebnisse stimmen gut mit den auf anderem W eg erhaltenen. (Proc. Physical 
Soc. London 34. 71—76. 1922.)' B e c k e r .

W illiam  George Palmer, Die Verwendung eincs .Koharers zur TJntersuchung 
von Adsorptionsschichten. Vf. liiBt in einer Gasatmosphiire zwei W - oder Pt-Driihto 
sieli lose beriihren u. mifit die kleinste Spannung, bei welclier ein durćh den Kon
takt dieser Driihte geschlossener Kondensator enthideu wird. Diese Spannung, 
welche bei yerschiedenen Gasen in der GroBenordnung von einigen Volt liegt, ist 
ein MaB fiir die Desorptionsenergie der an der Oberflaclie der Driihte absorbierten 
Gassehicht. Unterhalb dieser Spannung tritt kein Stroni durcli den Kreis durch, 
da die absorbierte Gashaut den Kontakt beider Driihte verliindert. Dic Energie, 
welche notig ist, um diese absorbierte Gasscliicht zu entfernen, ergibt sieli pro 
PlSclienęinheit der Kontaktstelle zu [ ( ^ — 1) (i?/300)2] / 8 n  d erg, wenn l i  das ge- 
messene krit. Potential, bei welchem der Stromkreis geschlossen wird, K  die DE. 
der Gasschiclit u. d die Dicke der Gassehicht zwischen beiden Driihten ist. Uuter 
der Annalnne, daB die an einem D raht absorbierten Sehicliten monotnolekular 
sind u. d =  2 a  ist (<7 =  Molekiildurchmesser), gelangt man zu K. Da a  aus der 
Sutherlandsclien Konstanten u. aus den EanKinesclien Messungen berechnet werden 
kann, ergab sieli die DE. aus den Beobachtungen des Vfs. bei den Absorptions- 
schichten von 0„ zu 3,0, Ą  1,75, CO 4,0, NO  3,35, N lL t 2,34, SO., 3,3, ILO  3,5, 
C2H a 3,37, C j//, 3,26, C.,If2 2,88. Die Abweiehuńg der DE. des Wasserfilms von 
Eis (3,2) fulirt Yf. darauf zuriiek, daB in den absorbierten Filmen die Moll. dichter 
gepackt sind. Die bcrechnete latente Yerdampfungswiirme des Gasfilms liegt iu 
dersclben GroBcnordnuug wie die Yerdampfungswarme des vcrflussigten Gases 
bcim Kp. Die Desorptionsenergie ist fur AV-, P t-  u. Kohlednihte teilweise reclit 
verseliieden, was Vf. auf das yoneinander ctwas abweichende elektropositiye Yerli. 
der Driłlitc zuriickfiilirt. Bei W-Driihten betragt die Desorptionsenergie in cal. bei 
l i , f i  40,000; 0: 10,800; CO 32,000; SO, 8,010; NIL, 7,300; NO  950; I I ,  166; NO,, 
CO„ C ,llc, C,IIj, C,II, samtlich selir klein. Die Ilaftfcstigkcit des Gases ani Metali 
scheint zum Teil auf chem. Ursachen zuriiekzufuhren zu sein. (Proc. Koj^al Soc. 
London. Serie A. 106. 55—68. Cambridge.) B e c k e r .

J. Howard Mathews und Alfred J. Stamm, Adsorption und Oberflachen- 
spaiinung an der Grenze Flussigkeił-Flussigiceił. Die Oberflachenspanming der bi- 
luiren Flussigkcitsgcniische Dimełhi/lanilin-lleptan u. Dimethylanilin-Bzl. wurden 
fiir yerschiedene Konzz. der einzelnen Bestandteile gegen W. bei 25° bestimmt, 
naclidem bestiitigt war, daB die DD.25 dcm Mischungsgesetz folgen. Bzgl. des 
App. muB auf die Besclircibung im Original yerwiesen werden. Es ergab sieli, 
daB bei Zufiigung der Komponentę mit der niederen Spannung (Dimethylanilin) zu 
der anderen ein betriichtlicher Unterschied in der Spannung der Grenzschielit er- 
zeugt wird, wiihrend andererseits bei Zugabe des Bestaudteils mit groBerer Spannung
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die der Grenzsehicht wenig geiindert wird, da er in den Tropfen gelit. Dicscs 
liiBt sieli uach LAŚGłruiR durcli die polarcn Gruppen der Fil. erklSren. Die Gibbssche 
Adsorptionsglcicliung JT =  — 1 /M T - 5 a jS  In c, welche don Zuwachs in Mol pro 
qcm in der Zwischenschiclit des Sypateins angibt, wurde unter der Annahme, daB 
fiir niclit assoziierte u. nielit dissoziierte Fil. die Oberfliichenspannungcn dem 
Mischungsgesetz folgen, auf die Daten der Yff. angewandt. Unter der weiteren 
Voraussetzung, daB die Konzentrationsgesetzo aucli fiir molekulare Dimensionen 
gelten, ergibt sieli in Obereinstinimung mit der Langmuirsclien Theorie fiir die Ad- 
sorption folgendes: bis zu Konzz., bei denen eine vollstiindige Oberfliiclienschicht 
gebildet wird, ist die Adsorption ein Mol. dick; die vollstSndige Oberflaelienschicht 
wird bei den unteraueliten Systemen nur bei liohen Konzz. gebildet, was auf Grund 
der Pólaritat erkiart werdeu kann. (Journ. Anierie. Chem. Soc. 46. 1071 — 79. 
Madison [Wis.], Univ.) JosE rny .

A. 0. R a n k in e  und C. J . S m ith , U ber die viscosen Eigenschaften wid den 
Molekiildurehnesser des Silicans. Yff. untersuelien nach einer bereits friiher ver- 
wendeten Methode (Philos. Magazine [6] 42. 601; C. 1922. I. 799) das Verhaltnis 
der Ziihigkeiten von SHSl zu troekener Luft. Nach entsprecliender Korrektur er
gibt sieh die relative Viscositiit des aus Mg.,Si hergestellten u. dureli Ausfrieren 
von Si.JI0 gereinigten S ilit ^ 'lO - 4 bei 0° zu 1,078, bei 15° zu 1,134, boi 100° zu
1,436 (fiir Luft ?] — 1). W eiter wurde die mittlere StoBflaclie des SiH,-Mol. bei der 
molekulareu Warmebewegung bereehnet. Es ergab sieh dieselbe zu A =  0,989- 
10~15 cm*.' Yergleieht man diesen W ert mit jenem des .4/' sowie anderer cinfaclier 
H-Verbb., so ergeben sieh folgende j-elatiye Zahlen fiir die StoBfliiclien: A r  1,00; 
IICl 1,04; I L S  1,19; P / /3 1,41; S il i ., 1,53. Daran sclilieBeu Vff. Betraehtungen 
iiber den Feinbau des SiII4-Mol. im Vergleich zu anderen H-Verbb. Es sclieinen 
die neutralen Kerne aller dieser Verbb. die gleichen Dimensionen zu haben. Die 
Difterenzen in den Fliichen, welche bei den StćiBen der molekulareu Wiirme- 
bew'cgung ( maBgcbend sind, seheinen bei den einzelneu Moll. von iiuBeren Ein- 
flUssen herzuriihren, die von den angelagerten H-Atomen ausgeiibt werdeu. In den 
angcfuhrten Verbb. besitzt das Zentralatom die stabile Anordnung des Ar-Atoms. 
Es werden soviel Ii-Atome angelagert, ais das Zentralatom Elektronen aufnehmeu 
muB, um die Ar-Konfiguration zu erlialten. Da in der eftektiyen GroBe der sta- 
bilen Elektronenanordnungen keine meBbaren Unterschiede bestelien, muB die von 
A r  bis S ilf i  zunehmende GroBeniinderung der Moll. durch die an das Zentralatom 
angelagerten H  - Kerne bedingt sein. (Proc. Physical Soc. London 34. 181 bis 
186. 1922.) B e c k e r .

C. J. Smith, Eine Experbnentaluntersvchung Mer die Viscosi(<Żtśeigenschafłen 
ron Wasserdampf. Yf. wendet die Methode von R a n k in e  (Proc. Iloyal Soc. 
London Serie A. 88. 575; C. 1913. II. 925) zur Messung der Zahigkeit des Dampfes 
einer leiclit fiuchtigen FI. an , indem er den Dampfdruck in zwoi geschlossenen, 
miteinander durch eine enge Capillare kommunizierend yerbundenen GefaBen be- 
sfimmt, wobei jedes dieser GefiiBe eine andere Temp. besitzt. Ein MaB fiir den 
Dampfdruck ist das Flussigkeitsvol. in diesen beiden GefaBen. Aus der kinct. 
Gastheorie liiBt sieh dann mit Hilfe der Meyersehen Verdampfungsformel die Vis-

lny 2  _ ^
eositiit des Dampfes bereehnen. a  =  ■ — ------- . (u — Yiscositiit,

r 1 6 1 2>l v l
r  =  Radius u. I =  Lange der Capillare, t — Zeit, in welcher das Volumen v t 
des iiberhitzten Dampfes dureli die Capillare diffundiert, p l u. p., sind die Dampf- 
drucke an beiden Enden der Capillare.) Ais mittlerer W ert der Viscositat von 
W asserdampf ergab sieli bei 100,0°, 151,2°, 207,1° u. 261,3° /U.-10-4  =  1,27, 1,45,
1,68 u. 1,90. Mit Hilfe der Sutherlandschen Konstanten C —  650 ergibt sieh bei 
0° (.1 • 10~4 =  0,88. Die StoBflśiehe der molekularen Warmebewegung wird zu
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A  =  0,49 • 10—15 cm2 bereclinet. W ie friiher bci den II-Yerbb. S ili t ,  PJT3, 1LS, 
IICl u.' Ar, dereń Zentralatome sfimtlich die gleiclie Ar ahnliehe Elektronenanord- 
muig besitzt (vgl. vorst. Ref.), liiBt sieli aueh einc Eeihe vou H-Verbb. aufstellen, 
dereń Zentralatom Ne aliuliehe Elektrouenanordnung bat. Auch in der Reibe Ne, 
HF, ILO, N H 3, C'JIt nimmt die StoBfliiclic mit zunehraender Ańzalil der augelagerten 
H-Atome zu. Das gleiclie ist in der Tłeilie Kr, JTBr, Il^Se, A sIIa der Fali u. hat 
auch bier die im vorst. Ref. besproeheneu Ursacben. (Proc. Royal Soc. London 
Serie A. 106. 88—96.) B e c k e r .

C. J. Smith, E in  aepeńtnenłeller Vergleich der Yiscositiiłseigenschaften von
a) Kolilendioxijd und Stickoxyd, b) Stickslojf und Kohlenmonoxyd. Vf. miBt nacli 
einer frtther bescliriebenen Metliode (Ra n k in e  u . Sm it ii , Philos. Magazine [C] 42. 
601; C. 1922. I. 799) die Viscositat von C0lt Ar30 , CO u. N2. Die absol. W erte 
der Ziiliigkeit, wclchc mit Hilfe der Sutlierlaudsclien Konstanten C berechnet wurden, 
waren einerseits fiir C 02 u. NaO, audererseits fiir CO u. Ns innerhalb der Fchler- 
grenzen gleicb. Dic Yiscositiit /i-10—1 ist in folgender Tabelle angegeben:

0” 15° 1000 C
CO., u. N.,0 . . . . . 1,366 1,441 1,845 274
:CO u. N, . . . . . 1,665 1,737 2,118 118

Diese W erte stimmen gut mit Messungen anderer Autoren iiberein. Weiter 
wurde dic mittlere StoBfliicbe bci der molekularni Warmebewegung bcrccbnet. 
Fur CO., u. N ,0  ist A  =  0,834-10-15 cm2, fur CO u. N, ist A  =  0,767• lO” 16 cm-. 
Dieses glcicbe Yerb. von C02 u. N20  sowie von CO u. N2 konnte aus dem gleicben 
Mol.-Gew. u. der gleicben Anzabl der AuBenelektronen gcscblossen werden u. steht 
mit anderen physikal. Eigenschaftcn in Einklang. (Proc. Pbysical Soc. London 34. 
155—65. 1922.) B e c k e r .

Pelayo Poch Aguila, U ber das Kata bjslerun gsvcrm iigea der Mbieralwdsser. 
Viele Autoren sebreiben dic Bcschleunigung der Zers. von verd. IL 0 4 dureh 
Mineralwiisscr den kolloidcn Stoffen in jenen Witesern, namentlieb dem Fe(OH)a zu. 
Docb konnen die Kolloide niclit die allcinigc Ursache sein. Vf. stellt sieb kiinstlicbe 
jNIineralw. ber und pruft die katalyt. Wrkg. der einzelnen Salze u. ilirer Gemisebe 
in versc.hiedenen Konzz. bei 37 u. 11,5°. KC1 ist auf l°/0ig. II,Oj wirkungslos, ebenso 
MgS04, liingegen katalysiert NaHC03 stark, etwas weniger FeS04, das II20 2 clieui. 
yerbraucht, Bei Zusatz von NaHC03 zum H20 , werden sieli kleine Mengen von 
wenig baltbaren Persalzen bilden, die die Zers. zuńacbst etwas liemmen. Ferri- 
sulfat wirkt langsamer ais Ferrosulfat; kolloides Fe(OH)3 ein wenig langsamer ais 
die entspreebende Menge Ferrisulfat. MnS04 wirkt wenig, wabrend die Mn-haltigen 
nnl. Sedimente I I ,0 2 beftig zersetzen. K2Si03 hat eine merkliche W rkg. Die 
katalyt. Wrkg. cines Mineralws. muB sieli aus den Einzelwrkgg. der Salze zu- 
saminensetzen u. kanu nicht einseitig den kolloiden Stoffen zugeschrieben werden; 
daB kolloide Kieselsiiure, ferner Fc(OH)3 eine gewisse Wrkg. ausiiben, steht anderer- 
seits fest. Bei den 1. Salzen ist die W rkg. der Konz. proportional. (Anales soc. 
espanola Fis. Quim. 22. 207—22. Madrid, Univ.) W. A. R o t h .

A j . A to m s t r u k tu r .  R a d io c h e m ie .  P h o to c h e m ie .

W. H erz , Dic moderne Enticickelwig der Lehre von den chcmischen Elementen 
und Atomen. Z u sai mu e n fas s en d e Darst. der bisherigen u. neuesten Anschauungen 
auf dem Gebiete der Isotopie, iiber den Bau der Atome u. die neuen Elemcnt- 
definitionen. (Areh. der Pharm. 262. 183—204.) H o r s t .

H. Stanley Allen, U ber Whiłłakers Quantenmechanismns. Vf. bespricht die 
Gedankengange W h i t ta k e r s  (Proc. Roy. Soc. Edinburgli 42. 129; C. 1923 .1. 1058) 
iiber einen Quantenmechanismus des Atoms, welcher die quantenhafte Energie- 
absorption u. Energieemission wiedergibt. Vf. zeigt, daB man bei Anwendung dieser
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Hypothese zu den stat. Quantcnkriiftcn des Langmuirśchen Wasscrstoffatoms mit 
1 'uliendem Elektron gelangen kann, welclic mit der Bohrschen Thcorie in Einklang 
steben. (Proc. Physical Soe. London 34. 198—202. 1922.) BECKER.

Prań z Simon und Clara von Simson, Die Krystallatm klw  des Argons. (Vgl. 
Naturwisscnschaftcn 11. 1015; C. 1924. I. 870.) Die rontgenograpli. Best. des Ar- 
Gittcrs bei der Temp. des ii. II» liatte ergeben, daG Ar kub. fliichenzentriert mit 
ciner 'Wurielkanteńlfinge a == 5,42 +  0,02 krystallisiert. D..,0n1)s_ =  1,65 ^  0,02. 
Der Atomradius bereclmet sieli naeli B iia g g  z u  1,92 X., wiibrend der mittlere Ionen- 
radius von K + u. Ci- , welclic die gleiclie Elektronenanordnung bab en , 1,56 1. 
betriigt. Daraus schlieBen die Yff., daB der Atomradius von den Kriiften abhiingig 
ist, welclie. zwiseben den Atomen wirken. Er ist um so kleiner, je  grofier bei 
gleieber Elektronenanordnung die anzieliendcn Krfifte siud. Aus den Kry stuli- 
strukturdaten, der Sublimationswiirme am absol. Nullpunkt U =  1840 cal/Moi. u. 
dem W ert ji vm =  85 bereclnien die Vff. die Komprcssibilitat in absol. Einbeiten 
zu X  —  21 -10 12 u. eine Abbiingigkeit des Potentials der anzieliendcn Krśifte mit 
der m  =  9. Potenz, der abstoBenden Krafte mit der n =  15. Potcuz des reeiproken 
Atomabstandcs. Die fiir die Zustandsglciebung fester Koq)er wichtige Gro Be 
y  —  — d ln v i d  ln V  wird unter Beriicksicbtigung obiger Wcrtc zu y  t=  4,5 be- 
reebnet. Mit dem bei Metallen gebriiucbliclien Anziehungsexponcnten m  =  3 ergibt 
die Berccbnung der ZustandsgroBen bcim Ar ais einem typ. Yertretcr niebt polarer 
Bindungen keine befriodigenden Rcsultate. (Ztschr. f. Physik 25. 160—64. Berlin, 
Univ.) B e c k e r .

Walter Gerlach, Uber die Struktur des „sćhwarzen Diamaiils“. Vf. untersuebt 
sebwarze Diamatttcn nacli dcih Debye-Scberrcrverf. Es ergab sieli unabhSngig 
vom :iuBeren Ausseben das typ. Diamantgitter, oline daB fremde Linien, die einer 
zweiten krystallisierten Substanz zuzuschrcibcn gewesen wiiren, auftraten. Aus der 
Form der Interferenzlinien konnte nian scblieBcn, daB die „Carbonados“ aus einer 
groBeu Anzalil regcllos durebeinander liegenden kleiner Diamanten bestelieu. Die 
ZwischoHschicbten diescr kleinen Krystiillchen konnen mit fein \,erteilteni Kolilen- 
stoff ausgefiillt sein, dessen Scbiclitdickc so diinn ist, daB er nocli keine Krystall- 
interferenzen zu geben brauclit. Ob dies „amorpher Kolilenstoff11 oder Grapliit ist, 
kann dalier niclit entscliieden werden. (Ktscbr. f. anorg. u. allg. Cli. 137. 331—32. 
Frankfurt a. M. Univ.) B e c k e r .

E. R. Jette, G. Phragmen und A. F. W estgren, X-Slrahlenstudien iiber die 
Kunfer-Alummiumleaierunoeii. (Journ. Inst. Metals 31, 193—215. — C. 1924. I. 
2771.) ‘ LO d e r .

N. H. Kolkmeijer, J. M. Bijvoet und A. Karssen, Die IirijstalUtruktur von 
Queck.ńlberstdfid. Nachdem die rote rhómb. Modifikation des JlgS  von M auguin 
(C. r. d. 1’Acad. des sciences 176. 1483; C. 1923. III. 291) untersuebt worden war, 
bestimmen die Yff. die Krystallstruktur des sćhwarzen HgS, welclies man ais Nd. 
bei der Fiillung diescr Verb. erliiilt. Die Unters. nacli der Pulvcrmcthode ergab, 
daB das sebwarze HgŚ cin kubiscb flacheuzentriertes Gitter vom Zinkblendetypus 
besitzt, dessen Kantenliinge a =  5,85 k  ist. Fiir 4 Molekule im Elcmentar- 
parallelcpiped bereclmet sich I) =  7,69. Der klcinste Abstand Hg zu S betriigt 
2.53 JL Daraus ergibt sich der Atomradius des Hg zu 1,51 A. (Koninkl. Acad. 
van Wetenseb. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 33. 327—29. Utrecht. Amster
dam.) B e c k e r .

H. W . Gonell, Ronigenspektrograpliische Beobaclitungen an CeUulose. III. Vf. 
zeigt an einer Anzalil CcHu/oseaufniilnncn (Ginster, Maulbeerbaum, Ilydrocellulose 
aus Barnie) gewisse anomale Intcrfcrenzerscheinungen, welehe von einem defor- 
mierteu Krystallgitter, tcilweise aber aucli von ciner zweiten krystallisierten Sub
stanz herriiliren konnen. (Ztschr. f. Pliysik 25. 118—20. Berlin-Dahlem.) B e c k e r ,
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H. M ark  uud K. W eiB enberg , Zum Rauingilter des Triphenylmetham. (Vgl. 
Ztschr. f. Physik 17. 347; C 1924. I. 177. B e c k e r  u . R o se , Ztschr. f. Physik 17. 
352; C 1924. I. 177.) Beinerkung zu der Neubestimmung des Raumgittcrs des 
Triplienylmetlians von B e c k e r .  (Ztschr. f. Physik 24.65; C. 1924. I. 148.) (Ztschr. 
f. Physik 24. G8. Berlin-Dahlem.) B e c k e r .

W. H. B ragg, Die Struktur organischer Knjstalle. (Vgl. Minerał. Magazine 
19. 316; C. 1923. III. 114.) Yf. bestimint nach dem Spektroineterverf. unter Ver- 
wendung einer Ionisationskammer durcli Ile(le.xion an einer Anzahl von Krystall- 
strukturfliiclien dic absol. Abmessungen einiger organ. Yerbb. Zur Festlegung des 
Elemcntarparallelepipeds werden die krystallograph. Daten zu Hilfe genommeu. 
Es ergab sich: Naphthalin, monoklin prismat., a =  8,34, b =  6,05, c == 8,69 A, 
fi =  122° 49', n  (Anzahl der Moll. im Elcmeutarparallelepiped) — 2, Koordinaten 
der Molekulschwerpunkte (000), t1/*1/jO). Anthracen: monoklin prismat., a =  8,7, 
b =  6,1, c =  11,G A, fi =  124° 24', n =  2; (000), (7 2 7 s0 ). u-Naplithoh monoklin 
prismat., a —  13,1, b =  4,9, c =  13,4 A, (3 117° 10', n —  4; (000), (‘/200),
(00‘/2), (1/a®,/s)- (3-Naphthol: monoklin prismat., a =  5,85, b =  4,28, c =  8,7 A, 

• (3 =  110° 48'; in Ermangelung groBer Krystallc konnte es nur nach der Pulver- 
metliode untersucht werden. Wahrscheinlich ist es ahnlicli dem a-Naphtliol ge- 
baut. Acenaphthcn: rhomb., a =  8,32, b —  14,15, c =  7,26 A, n  == 4; (000), 

(‘/aO1/®)* u-Naplithylanim : rhomb., a =  8,62, 6 =  14,08, c =  7,04 A, 
n  — 4. Bemoesaure: monoklin prismat., a =  5,44, b —  5,18, c =  21,8 A, f i  —  
97° 05', 1 1  =  4. Um die Koordinateuschwcrpunkte im Gitter festzulegcn, geht 
Vf. so vor, daB er aul3er dcm gemessenen Iutensitatsverhaltnis der einzelnen Spektren 
zur Konstruktion der Gitter nocli dic Abmessungen des Benzolrings beniitzt, ahnlich 
wic er beim Aufbau an organ. Gitter mit den Atomradien operierte. Unter Zu- 
grundelegung des Atomradius des Kohleustoffs aiis der Diamant- oder Graphit- 
struktur ergibt sich z. B. die Lange des Naphthalinrings zu 8,42 A, jene des An-. 
thracenrings zu 10*88 A. Bei rerglcichenden Betrachtungen der zugehorigen Ele* 
mcntarparallelepipede ist dann ersichtlich, wic die Moll. von den gegebenen Ab
messungen in diesen gelagert sein mUssen. Es liegen also bei Naphthalin u. An
thracen die Moll. in K rystall' parallel zur c-Achsc. Fiir Acenaphthcn, «-Naphthol 
u. c-Naphthylamin ergeben analoge Betrachfungen, daB die Moll. in Riehtung der 
Flachendiagonalen der (001), bez w. (100) u. (OOl)-Ebenen liegen mussen. — Diese 
Betraclituugsweise crleichtert die Strukturbest. komplizierterer organ. Verbb. in so 
feru, ais nicht die Koordinatcnschworpunktc eines jeden einzelnen Atoms zu be- 
rechneu sind, sondorn lediglich die MolekulgroBe aus der chem. Konstitutionsformel 
u. den bekannten Atomradien des C, O, II, N. Dann braucht man nur durch 
Symmetriebetraehtungen der Lage dieses Molckularschwerpunktes im Gitter fest- 
zulegen. (Proc. Physical Soc. London 34. 33—50. 1922.) B e c k e r .

W . H. B ragg , Die KrystaUstrauktur des Antkracens. (Ygl. vorst. Kef.) Vf. unter- 
wirft gut ausgebildcte ^l»Wimce«krystalle einer Neubest. u. findet die gcnaucren 
Werte a —  8,58, b —  6,02, c =  11,18 A., fi =  125° 0', n  =  2, Dberechnet == 1,255. 
Da die Symmetricnummer der monoklin prismat. Krystallklasse 4 ist, muB ein Mol. 
die Symmetrienummer 2 lmben. Wahrscheinlich besitzt das Anthracenmol. cin Sym- 
metriezentrum. Der Unterschied der c-Achsen des Anthracens u. Naphthalins bc- 
triigt 2,5 A. Dieser Betrag entspricht genan der Breitc eines Benzolringcs. (Proc. 
Physical Soc. London 35. 167—69. 1923.) B e c k e r .

G. A. S u th erlan d  und L. H. C lark , U ber diemitllere 1 Yeglange von fi-Strahleii 
in ve>-schiedenen Metallen. Vff. messcu nach einer von B uagg  (Philos. Magazine 
[6] 20. 385; C. 1910. IL 1185) angebeuen Arbeitsweise die von den y-Strahlen 
des BaBr3 in Pb, Sn, Zn, Cu, Fe, Al ausgelosten /9-Strahlen. Die Yoraussetzung 
dieser Messung ist, daB die Anzahl der ausgelosten ^-Tcilehen von der pro Yolum-
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einlieit des Metalls absorbierten /-Stralilung u. von der Reichweite des sekun- 
diiren ^9-Strahls in dem Metali abliiingt. Bei gentigend groBer Scbichtdicke der 
untersuchten Metallc ist daher d ic . gemessene Ionisation proportional K d  (K  =  
Absorptionskoeffizieut der y-Stahlcn, d =  Reichweite der ,'^-Strahlcn; unter diesen 
ist dic wirklich durchlaufene Zickzacklinie des Teilchens zu versteheu). Es ergab 
sich, daB fiir schwere Atomc die so gemessene Reichweite, das ist der genanntc 
Zickzackwcg des ff-Teilchen, groBer ist ais fiir die leichten Atomc, was auf eine 
yiel stiirkerc Streuwrkg. liochatomiger Substanzen sclilieBcn liiBt. Die frUhercn 
Resultate von B ra gg  wurden voll bestiitigt. (Proc. Pliysical Soc. London 34. 51 
bis 54. 1922.) B e c k e r .

Arthur H. Compton und Y. H. Woo, Die Wellenlćinge von Molybddn Kcc-Strahlen, 
wenn diesc dureh leichte Elemente gestreut werden. (Vgl. C la rk , D uane, Proc. National 
Acad. Sc. Washington 9. 419; C. 1924. I .  1151. C la rk , D uane u . S u f l e r ,  Proc. 
National x\.cad. Sc. Washington 10. 148; C. 1924. II. 153.) VfF. nchmen das Spektrum 
der Streustrahlung von Li, B, C, -H"sO, Na, Mg u. Al unter einen Winkcl von 120 
bis 128° zum Primarstrahl auf. Ais primare Strahlung benutzen sic K-Mo-Strahlung 
bei 65000 V u. 40 Milliampćre. Das Spektrum zeigtc bei allen Streustrahlen den 
gleichcn Charakter. Ein Masinami lag bei dem theoret. W ert der primaren K-Mo- 
Strahlung, ein zweites Maximum innerhalb der Fehlergrenze bei jenen Werten, 
welcher theoret. aus der Quantcntheorie der Streuung folgt, indem diese eine 
Anderung der Wcllenlange von 0,024 (1 — cos 0) yerlangt. (Vgl. Compton, Pliysical 
Review [2] 21. 483; C. 1924. I. 395.) AuBerdem wurden nocli bei Na, Mg u. Al 
kleine Masima der Tertiiirstrahlung festgestellt. Darnit lialten Vff. dic Comptonsche 
Strcutheorie fiir bcwiesen. (Proc. National Acad. Sc. Washington 10. 271 — 73. 
Chicago, Univ.) B e c k e r .

A. 3)auvillier, Vorlaufige Mesmngcn der Intensitat in den Spektren hoher Freąuenz 
der Elemente. Yf.bercchnet die Intensitiitsverhaltnissc (at +  ceJUfli +  /?2),
(fij -f- )/■/ der Linien der K-Scrie u. findet die bciden ersten einander gleich u.
das der letzten konstant gleich 5. Danach sind die Niycaus, welclie Strahlen der 
K-Scrie hervorrufcu, mit 2 oder 4 Elektronen besetzt. Eine Shnliche Beziehung 
wie fiir die K-Serie gilt fur die L,-Serie. (C. r. d. l’Acad. des sciences 178. 
1522—24.) J o s e p h y .

Edwin C. Kemble, Quantelung im Baum und die relativen Intensitciten der 
Komponenten von infraroten Absorptionsbanden. Mathcmatisch. (Proc. National Acad. 
Sc. Washington 10. 274—79. I I a rv a rd  Univ.) B e h r l e .

L. S. Ornstein und H. C. Burger, Strahhuigsgcsetz wid Intensitat von Mehr- 
fachiińien. Messungen von D org elo  (Ztschr. f. Physik 22. 170; C. 1924. I. 2565) 
der Intensitiit von Komponenten mehrfacher Spektrallinien wurden von DORGELO 
u. B u r g e r  (Ztschr. f. Physik 23. 258; C. 1924. I. 2862) in einigen empir. 
Regeln zusammengefaBt. Vff. diskutieren nun die theoret. Bedeutung dieser 
Regcln, indem sic die Intensitiiten in Beziehung zu dem statist. Gewiclit der Zu- 
stiinde u. zu den aus der Strahlungsthcorie entnommenen Begriffen der Aus- u. 
Einstrahlungswalirscheinlichkeit setzen. Die empir. gewonnenen Regeln iiber dic 
Intensitiiten der Mehrfaehlinien sind dann ais eine einfaclie Beziehung zwischen 
den Ausstrahlungswahrsclieinlichkeitcn, bezw. Einstrahlungswahrscheinlichkeiten zu 
verstelien. (Ztschr. f. Physik 24. 41—47. Utrecht, Univ.) B e c k e r .

H. Stanley Allen, Das Bandenspcktnim des Wasserstoffs. Yf. stellt die ersten 
beiden Glieder des Ncbenspektrums des Wasserstoffs, welclie von demselben mole- 
kularen System herriiliren, dureh eine Formel dar, indem er die Quantentheorie 
auf dic Bandenspektren anwendet. Dies crmoglicht die Berechnung des Triiglieits- 
moments des Ha-Mol. in guter Ubereinstimmung mit dem Sommerfeldschen W ert zu 
J  =  1,761 • 10 41 g/qcm fur den Anfangszustand und J  =  1,827 • 10—11 g/qcm fiir
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deu Endzustand des Mol. Dic Einzelheiten der theoret. Ableitung sind austuhrlich 
angegcbcn. (Proc. Royal Soc. London. Serie A. 106. 69 — 82. S t. A n d r e w s  
Univ.) B e c k e r .

G-. H. Dieke, Banden im Viellinienspektrum des Wassersto/fs. Bei der ge- 
riugcn Tragheit des Ha-Mol. muB das Bandenspektrum des Wasserstoffs ein koin- 
plizierteres Aussehen liabcn a ls 'andere solchc Spektren. Yerf. sucht noch mehr 
Linieu ais L e n z  (Ber. Dtsch. Physilc. Ges. 21. 632; C. 1920. I. 104) u. seine Vor- 
giinger zu Banden zusammenzufassen. Die Gruppe im Rot besteht aus 6 Banden, 
die im Griin aus 4, dic im Blau aus 5. Dic Scbwingungszalilcn der einzelnen 
Linien kann mit ciner nach Blau zu abnelimendcu Sichcrhcit nacb der Formel 
Q(m) =  A 4* C-m'3 — D -in '1 bereehnct werden. In der Gleichung ist v  —  A -j- 
C-m/J, wo m' die W erte 1,5, 2,5 usw. annimmt; D hangt yom Triigheitsmomcnt, 
der Freąucnz der Kernoszillationen bei selir kleinen Amplituden u. von der Quanten- 
zahl fiir die Osziłlationcn ab. Die Bandenlinien zeigen keinen Zeeman-Effekt. 
Die ersten Linien jeder, Banda der roten Gruppe werden bci kondensierten La- 
dungen schwiicher, bei schwacherem Druck 'stiirker; ersteres wcist deutlicli -darauf 
hin, daB die Banden dem neutralen H2-Mol. zugehoren. — Das Triigheitsmomcnt 
des IŁj-Mol. im Eudzustandc bereclinet sich aus den kurzeren, ais positiy an- 
genommenen Asten zu 0,82-10~40, wiihrend L e n z  0,19-10 40 angibt. (Koninkl. 
Akad. van Wctenscli. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 33. 390—400.) W .A .R o th .

E. Gehrcke und E. Lau, Die Intensitatsverteilung der Komjionenten von l f a. 
Vff. zeigen, daB die beiden experimentell gemessenen Komponenten von JIa in ihrer 
Intensitatsverteilung mit der theoret. GauBschen Fehlerkurye hart zusammenfallen. 
W ahrend die Spitzen u. mehr ais dic Hiifte des Anstiegs der theoret. u. experi- 
mentellen Kuryen sich decken, yerlaufen dic FiiBe etwas yerschicden. Doeli ist 
diese Abweicliung aus der Versuehsanordnung zu erklśiren. DaB die Intensitiits- 
ycrteilung der Wasserstoffkomponcnte Ha mit der GauBschen Fehlerkurye Ubercin- 
stimmt, ist mit der Ansicht in Einklang, daB die Intensitiitsyerteilung jeder Kom
ponentę durch den Dopplereftekt der leuchtendcn Teilelien bestimmt ist. (Ann. der 
Physik [4] 74. 574—76. Charlottenburg, Physikal. Teclin. Reichsanstalt.) B e c k e r .

A. L. Narayan und D. Gttnnaiya, Absorption von Liłhiuni-Danipf. (Vgl. Phy- 
sical Reyicw [2] 23. 46; C. 1924. I. 1633.) Vff. messen das Absorptionsspektrum 
des Li-Dampfes bei ctwa 800° zwischen 7281 u. 6186 (18 Banden) u. zwisehen 5137 
u. 4618 A° (16 Banden u. Linien). (Proc. Royal Soc. London, Serie A. 106. 51—54. 
Vizianagram.) B e c k e r .

Robert S. Mulliken, Der Isotopeneffekt im Linien- und Bandenspektnwi. Vf. 
wendet sich gegen die theoret. Deutung des Linienspektrums des lig  u. B i  yon 
N agaoka , S u g iu r a  u. M is iiim a  (Naturę 113. 459; C. 1924. I. 2406) durch Isotopcu- 
effekte u. fiihrt eine Anzahl von Griinden dagegen an, welclic teils theoret., teils 
experimenteller Natur sind. Auch erseheint es unwalirscheinlich, daB Bi 6 Isotope 
liaben soli. Die Ergcbnisse der Kanalstralilenanalyse sprechen fiir ein einziges 
Isotopes. (Naturę 113. 820. Cambridge, Haryard Uniy.) B e c k e r .

L. Marchlewski und A. Moroz, Ubcr die Absorption des ultravioletten Lieliles 
durch organisehe Verbindungcn. IV. (III. vgl. S. 803.) Die Extinktionskoeffizicnten 
von Ckcylianioglobin, Sarnin, Hiimatoporphjńn, llCl-lIdmaloporphjrin, JICl-Meso- 
porphyrin, Phyllocyanin u. Phylloerythrin wurden im Bereich der Wellenlangen 
210—500 fi/j, bestimmt u. in ciner Tabelle u. einem Schaubild dargestellt. (Buli. 
Soc. Chim. dc France [4.] 35. 705—9. Krakau, Uniy.) A. R. F. Hesse.

H. Austin Taylor und W . C. M. Lewis, Untersuehungen iiber chanisehe Reaktions- 
fahigkeit. II. Die Anthraeen ===? Dianthracenreaktionen, photochemisch und thermisch. 
(Vgl. Journ. Chem. Soc. London 121. 665; C. 1922. III. 1079.) Entsprechend der An
sicht, daB die Photopolymerisation yon Anthraeen durch blauyiolettes Licht bewirkt
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wird, ergab sieli, daB Antliracen in Pbenethollsg. zwei Absorptionsbanden bei 445 
u. 475 fjL/ji zeigt. Untcrs. einer gleichen Lag. in der infraroten Region des Spek- 
trums (0,8—3,8 fi) ergab, daB Antliracen liier nur eine Bandc bei 1,8 fi, liat. Aus 
den spektrograph. Daten aclilicBen Vff., daB bei der Photopolymerisation des An- 
tliraeens nur 1 Mol. aktiyicrt wird, das sieli mit einem zweiten, nickt aktiyierten, 
zu Dianlhracen ycreinigt. Antliracen-Diantliracensysteme, die fluoreszieren, ver- 
dankon diese Fluorescenz einer Rueklcclir des aktiyierten Zustandes in den nor- 
malen. Das krit. Inkrement bei der therm. Depolymerisation des Diantliracens 
ergibt sieli (Einzelheiten ygl. Original) zu 40000 cal pro Mol, woraus VfF. schlieBeu, 
daB Dianthracen bei ca. 707 ,uu absorbieren lnuB. Eine Absorptionsbande liat 
jedoch iu diesem Bereieh nielit festgestellt werden konuen; dagegen wurde siehere 
Pliotodepolynierisation bei Bestrahlung mit Liclit von 707 fi[x erreicht; geringere 
AVrkg. zeigtc sieli bei 800 u. 600 fi fi. Absorptionsbanden des Diantliracens wurden 
weder im Ultrayiclett, noch bei 475—445 fi fi oder 0,8—3,0 fi gefunden. Die Beob- 
tungen bestatigen die Rielitigkeit der quantenmuBigen Beliandlung therm. Yorgange. 
(Journ. Americ. Cliem. Soc. 46. 1606—14. Liyerpool, Uniy.) H a b e rla n d .

E. Gaviola und Peter Pringsh.eim. Uher den FAnflufi der Konzentration a u f * 
die Polarisation der Fluorescenz von Farbstofflosungen. Ygl. Ztsclir. f. Pliysik 
16. 71; C. 1923. IIT. 588.) Vff. zeigen, daB bei der Messung des Polarisations- 
grades mit Hilfe eines kompensierenden Glasplattensatzes bei einer starkeren 
Polarisation nicht die ublielie einfache Drudeselie Formel (Lelirbucli der Optik) 
angewandt werden darf, sondern daB infolge der Mehrfaclireflexion ein Korrek- 
tionsglied angebraclit werden muB, das mit zunelimendem Polarisationsgi-ad eben- 
falls rascli ansteigt. Nacli dieser Methode wird die Polarisation des Fluorescenz- 
lichtes von Lsgg. von Eosin, Uranin u. UmlclUferon in Glycerin bei Erregung mit 
linear polarisiertem Liclit gemessen. Dabci zeigte sieli der Polarisationsgrad inso- 
fern von der Konz. des Farbstofts abliangig, ais er in selir konz. -Lsgg. bis gegen 
Nuli sinkt u. in verd. Lsgg. einem oberen Grenzwert zustrebt, welcher yon der 
Yiscositat des Losungsm. abhiingt. Diese Depolarisation bei hohen Konzz. kann 
nielit durcli Reabsorption in der Lsg. yerursaclit sein, wie z. B. bei der Rcsonuanz- 
strahlung yon Gasen. Dic Griinde hierfiir werden yon den Yff. eingeliend erprtert.
Es mUssen yielmehr noch nicht erklSrbare Storungen durcli die dann zu diclit be- 
naclibarten leuehtfiihigen Molekule angenommeu werden. Bemerkenswert erseheint 
noch, daB bei Flussigkeitsgemischen ais Losungsm. dic Ziiliigkeit allein fiir den 
Polarisationsgrad nicht maBgebend sein kann. Denn wahrend in einer wasserfreieu 
Glycerinlsg. ein Polarisationsgrad yon 45% erreicht wird, kalin in wasserhaltigen 
Glycerinlsgg. bei —50°, wo die Zahigkeit. bedeutend holier ist ais in reinem Glycerin 
bei Zimmertemp., eine derartig liolie Polarisation nicht erreicht werden. Es miissen 
dann noch audere Faktoren, wie Beeintritchtigung der Loslichkeit des Farbstoifs, 
Anlagerung von W. an dic Farbstoffmoll. u. andere mitspielen. (Ztsclir. f. Pliysik 
24. 24—36. Berlin. Uniy.) B e c k e r .

Edmond Bayle und Renó Fabre, TJntersuchung der Fluorescenz der Alkaloide 
der Gruppe des Isochinolins und des Tetrahydroisochinolins-. Papaueńi, Narcotin, 
Jlydrastin und ihre Abbauprodukte. (Ygl. C. r. d. 1’Acad. des sciences 178. 632;
C. 1924. I. 1745.) Farbę u. Intensitat der durcli die Hg-Linie 3650 erzcugten 
Fluorescenz wird angegeben fiir Papacerin, Jlydrastin, Narcotin, Narccin, Veratrum- 
saure, Opiansaure, Ę-Opianat, Uydrastinin, Cotarnin, die Chlorhydrate von Ilydrastin, 
Hydrastinin u. Cotarnin u. Hydrastininsulfat. Ilydrastinsulfat zeigt lceine Fluores- 
cenz; es zers. sieli langsam, nacli einer Stde. in der Kalte, sofort nacli dem Koclien 
oder Einw. yon 1I20 2 tritt die Fluorescenz des Hydrastininsulfats auf. Mit Ililfe 
der Kuryen kann die Reinigung der Alkaloide schr genau yerfolgt u. zwisclien 
5 aufeinauderfolgenden Krystallisationeu unterseliieden werden, yon denen schou
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dic ersten deu F. der rcineu Yerb. zeigten. (C. r. d. 1'Academic des scicnccs 178. 
2181—83.) I I e r t e k .

K a rl F. L indm an, iiber eine von einem asi/mmetrisch-tetraedrischcn und von 
einem spiralformigcn Molekiilmodell erzeuglc Drekuhg der Polarisationsebene der elek- 
tromagnetischen Wellen. Vf. versiicht die Theorie von OsEEN (Ann. der Physik [4] 
48. 1; C. 1915. II. 1167) iiber die Drebung der Polarisationsebene in Itrystallen u. 
Fil. nachzupriifen. Diese Theorie geht aus von der Wechselwirkung zwisehcn 
clektr. llesonatoren u. yerwendet cin Molekiilmodell, das an den Ecken eines irre- 
guliiren Tetraeders vricr isotrope Resonatoren triigt. Die Frage, ob dieses Modeli 
wirklich die Polarisationsebene zu drehen im stande ist, wird vom Yf. mit Hilfe 
Ilertzseher Wellen beantwortet, indem er cin Tetraeder aus Kupferkugcln von 3,5 cm 
Radius aufbaut u. Wellen vTon 17,6 cm Wellenliinge benutzt. Dabei zeigte sieli, daB 
das yerwendete Molekiilmodell die Polarisationsebene der yerwendeten Wellen nach 
rechts urn einen Betrag dreht, der von der Orientierung des Tetraeders zu den 
einfallenden Wellen abhing. W ar eiucs der das Tetraeder begrenzenden gleich- 
schenkligcn Dreieckc gegen den Oszillator oder gegen den Empfanger gekehrt, so 
hing die Drebung yon der Stellung des Tetriieders zu der Sehwingungsebcne nicht 
merklicli ab. Dagegen war eine starkę Abhśingigkeit walirnehmbar, wenn eins der 
ungleichseitigeu Dreiecke der asymmetr. Tetraeders diese Stellung einnahm. Weiter 
wurden Vęrss. unternommen, indem ein regulares Tetraeder mit ungleich groBen 
Resonatoren yerschen wurde, welehes dem iiblichcn Modeli des asymmetr. Kohlen- 
stoffatoms entsprechen wiirde. Ein solches regulares Tetraeder zeigt im Gegensatz 
zu dem irreguliiren Tetraeder keine Drebung der Polarisationsebene. — Ein Modeli 
des Braggschen Quarzgitters mit spiraliger Anordnung der Atome zeigt eine Dre- 
hung der Polarisationsebene der Wellen nach liuks oder rechts, je  naclidem dic 
Wellenliinge kleiner oder groBer war ais dic Eigeuwellenliingen der Resonatoren 

=  25,2). Auf jeder Seite yon der Eigenwellenliinge hatte die Drebung einen 
Extrcmwert. Nach der Seite der kiirzeren Wellen war er groBer ais nach der 
Seite der langeren Wellen. (Ann. der Physik [4] 74. 541—73. Ab o [Finnland]. 
Univ.) B e c k e r .

A j . E le k t r o c h e m ie .  T h e rm o c h e m ie .

H. E. Haring und W. Blum, Slronwerteilung und Niederschlagshraft (throuńng 
poicer) bei der Elektrolyse. Bei der Unters. der Stromyerteilung auf eine gegebeue 
ICatliode bat man zu unterscheiden 1. die primiire Stromyerteilung, die nur yon den 
Dimensionen der Elektroden u. ilirem Abstand abhiingt, 2. dic sekundiire Strom- 
yerteilung, die eine Funktion der Zus. des Elektrolyten ist, u. 3. die Metallyerteilung, 
welehe durcli 2. u. die Yrirksamkeit der Kathode bestimmt ist. Unter „Nieder- 
sclilagskraft“ („throwing power“) wird die in %  angegebenc Abweichung des 
JIetallverteilungsvcrhaltnisses von dcm Verh{tltnis der primiiren Stromyerteilung 
yerstanden. Sie ist yon groBer Bedeutung fiir dic Elektroplattierung unregelmSBig 
geformter Gcgenstśinde, da nur bei guter Niedersclilagskraft des Elektrolyten die 
unzugiinglichcreu oder dcm Strom abgewandtcn Teile der Kathode einen dichten 
Metallilberzug erhalten, oline daB auf den anderen Teilen ubermiiBig vicl abge- 
sehieden wird. Ilirc Abhiingigkeit von dem Verlialtnis der Anderung des Kathoden- 
potentials mit der Stromdichte, yom ^Viderstand der Lsg. u. von der kathod. Wirk- 
samkeit bci ycrschiedenen Stronidichten wird mathemat. abgeleitct. Verss. an 
CuS04- u. CuNa(CN).,-Lsgg. yersehiedener Zus. mit u. ohne Verwendung von Zusatz- 
agenzien ergaben mit den bereebneten gut iibereinstimmende Resultate. (Trans. 
Amer. Electr. Soc. 44. 313—45. 1923. W ashington,-Bureau of Standards.) H e r t e r .

W. X). Treadwell und Hans Stern, Eine JBesłimmung des Abscheidungspołentials 
von Aluminium in wdfśriger Losung. Das Absclieidungspotential von AT" in wss.
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Lag. liiBt sich nicht direkt bcstimmen, da H' statt Al'" entladen wird, Direkt 
bestimmbar ist die Zers.-Spannung geschmolzcner Al-Salzc; Vff. bcnutzcn Scbmelze 
aus AlBr3 -(- KBr, die im Grleiehgewicht mit AlBr3-Phase noch untcr 85° fl. blcibt, 
also Beobacbtung bei ahnlichen Tempp. wie fiir wss. Lsgg. ermoglicht. Aus der 
Kette Al, AlBr3, KBr, Br2/P t wird so die Zers.-Spannung von wasserfreiem AlBr3 
bei 100° zu 1,76 Yolt bestimmt, was genau der Bildungswiirme von 12295 cal. ent- 
spricbt. Die Zers.-Spannung von AlBr3 in wss. Lsg. muB groBer sein, da bier aucb 
die freie Energie der Ionenliydratation uberwunden werden muB; dereń iWert, in 
Yolt umgerechnet, muB zu dcm aus der Salzschmelze gefundenen binzuaddicrt 
werden. Grundstitzlich ist die freie Hydratatlonsenergie aus der Tension des 
Hydrates zu finden; da sich diese abcr, fiir die erste der yon YfF. angenonnnencn 
Ilydratationsstufen, namlich die Addition von 311,0, aus der Gesamthydratations- 
wfirme (A =  U gesetzt) zu 15,4 • 10~al'3 nim bereclmet, so entzieht sic sich der 
Beobachtung. — Es blcibt also nur die Niiherungsrechnung aus der Warmetonung 
der H ydratation; diese ergibt sieli, aus B e r t h e l o t s  Losungswarmc yon 85300 cal 
minus der von VfF. bestimmten Vcrdiinnungswanne des Hexahydrats von 270 cal., 
zu 85030 cal., was 1,23 Y entspricht. Demnach muB die Zers.-Spannung von AlBr3 
in W . 1,76 -J- 1,23 =  2,99 V betragen. Durch Abzielicn des Normalpotentials von 
Br, d. h. 1,07 ergibt sich das Normalpotential von Al zu 1,92 Volt. Aus A1C13 wird es 
zu 1,97 V, aus A1J3 zu 1,77 V gefunden; liier ist, auf Grund der "Obereinstimmung 
beim AlBr3, dic Zers.-Spannung des wasserfreien Salzes einfacli aus der Bildungs- 
warme bereclmet. — Das Normalpotential Eg von amalgiertem Al betriigt nach 
I I e y r o v s k y  (Journ. Chem. Soe. London 117. 27; C. 1920. III. 121) — 1,373 Volt. 
Ilier ist nicht der Vorgang Al — y  A1(Hj0),' > sondern Al -f- 3 IŁ, O — y  Al(OIl)3 -f- 
8/j H j -f- 93000 cal. potcntialbestimmend. Man solltc glauben, daB bei geniigender 
Stromdichtc dieses Absclieidungspotcntial des H  an amalgiertem Al sich iiber den 
Al-Wcrt von 1,92 V solltc hinauftreiben u. dann also Al aus wss. Lsg. elektrolyt. 
absclieiden lasscn- Da dies prakt. nie gelingt, so nehmen Vff. an, daB die De- 
bydratisierung des Al"', die der Entladung vorangehen muB, zu langsam yor sich 
geht, ais daB lioho Stromdiehten ausgenutzt werden konnten.

Der Elektrolyt wird bereitet durch Losen von KBr in fl. AlBr3 (Darst. aus Al 
u. Biybcladenem N3 bei 300°); 2 Phasen, untere ca. 2’/2 AlBr3 lK B r, gut leitcnd, 
obere AlBrs, nicht leitend. Bei Elektrolyse (Pt-Anodę unten, Al-Katliode von oben)
B. von Al-Baum an der Kathode; dabei verschwindet die AlBr3-Phase, bei Pol- 
weclisel bildet sie sich wieder; also reversibel. — Bei Verwendung von mehr KBr 
Yerschwindet die AlBr3-Phase; wird KBr zugegeben, bis es ais Bodenkorper bleftit, 
so cntstelit K3AlBrs. — Zur Potentialmessung dient cin U-Rolir, in dessen liingerem 
Schcnkel ein Pt-Draht ais Anodę cingeschmolzen ist u. iiber dem Elektrolyten Bra 
ais Sonderpliasc schwimmt, sodaB der Elektrolyt hier an der Anodę an Bra gcsiitt. 
ist; im kiirzeren Schcnkel Pt-Draht ais Kathode u. fl. AlBr3 ais Sonderpliase, sielic 
oben. Zuniichst wird durch Elektrolyse an der Kathode Al abgeschieden, dann 
das Potcntial dieser Kette nach der Poggendorffschen Kompensationsmethode be
stimmt. (Helv. chim. Acta 7. 627—37. Zurich, Teelm. Hochscb.) A r n d t .

M. Knobel und D. B. Joy, Der Eiii/lufi der Temperatur a u f die Ubeispaimuiif/. 
Die Wasserstoffubcrspannung an Kathoden aus Ag, Cu, Ni, Pb, glattem u. plati- 
niertem P t wurde zwischen 0 u. 75° gemessen. Die Resultate waren gut repro- 
duzierbar. Es ergab sich cin Abfall der Uberspannung mit steigender Temp., der 
ansebeinend die Ncigung hatte, bei niedrigen Stromdiehten groBer zu werden. Eine 
Ausnahme bildete platiniertes P.t, an dem die tjberspannung z1vischen 0 u. 75° 
prakt. konstant war. — Die EK. der Kette Ha | 2n IL S 04 ] IIgS 04 j Hg wurde 
zwischen 0 u. 90° bestimmt. (Trans. Amer. Electr. Soc. 44. 443—450. 1923. Cam
bridge [Mass.] Tecbn. Inst.) I I e r t e r .
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Edward J. W eeks, Die Wassersto/f-Uberspanming vón Metallen und ilire 
charakłeristischcn Eigenschaften. II. Uberępannung und Schmelżjmiikte. (I. vgl. 
S. 59i.) In saurer Lsg. ist die 11-Uberspannung eines Mctalla um so hoher, jc 
niedriger der F. des Metalls ist. Die hochste Uberspannung 0,69 licfort Hg F. 35°, 
die niedrigste 0,00 Eh, F. iiber 3000°. (Chem. News 129. 17. Aldgate, Sir J o h n  
Cass Inst.) J o s e p iiy .

W illard J. Sutton und Alexander Silyerman, Das elekłrische Leitvennogen 
von Natriumchlorid in geschniolzenem Glas. Kolloidale Suspensionen erzeugen in 
Glas Opaleseenz; durch Lsg. vou Chloriden u. Sulfatcn in der Schmelze werden 
die Kolloidc ausgefiillt, was verrautlich von einer Dissoziation der Salze lierruhrt. 
Vff. haben das elektr. Ldityermogcn von Natron-Kalk-Glas in der Schmelze allein u. 
mit Zusatz von NaCl gemessen. Die Messungen wurden nach K o h i.ra u sch s  Methode 
zur Best. des Leitverniogens von Elektrolyten ausgefuhrt u. zwar in einem Rcagenz- 
rohr aus Porzellan, das in semeni unteren Teile zwei flaclie Pt-Elektroden enthielt. 
Das gemessene Glas enthielt 67,37% Si02, 16,74% CaO, 0,41% A120 3, 0,09°/o Fe20 :, 
u. 15,6% Na20 . Unter 750° ist das Leitvermogen sehr klein, bcginnt dann aber 
betrachtlićh anzusteigen. Die Formel fiir das spezif. Leityermiigen C =  a -f- b t -)- c t2, 
in der a, b u. c Konstanten u. t die Temp. sind, gab im Bereich von 800—1100° 
mit den Verss. ziemlich gut ubereinstimmende Besultate. Bei Zusatz yon NaCl zur 
Schmelze (1,41% war die hoclistmogliche Menge) steigt das Leityermogeu bis um 
10%. NaCl ist dcmnach in einer Glasschmelze dissoziiert, jedoch weniger ais in 
einer NaCl-Schmelze. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 7. 86—104. Pittsburgh, Univ.) Mo.

Robert Kremann, Hugo Ortner und Rudolf Marki, Dic eUktrolytischc 
Leitung in  geschmolzenen Metallegierungen. 1. Mitt. Die Elektrolyse von Sb-Zn- 
Legierungen. FaBt man die liomoopolaren u. heteropolaren Verbb. nicht ais prin- 
zipiell, sonderu nur ais graduell untersclieidbar auf, so darf man auch bei homoo- 
polaren Yerbb. im Zustand der Lsg. odcr Schmelze die Existenz polar yerschiedener 
Teile ihrer Komponenten yermuten. Mag dereń Konz. noch so gering sein, es 
muB unter dem EinfluB einer Potentialdifterenz eine elektrolyt. Leitung mit Masse- 
transport zustande kommeu. Fiir den Fali von Metallegierungen, dereń Kompo- 
nenten im fl. Zustande zu wirklichen Yerbb. zusammentreten, werden bei An- 
wendung hinreichender Stromdichten Konzentrationsiinderungen, die weit auBer- 
halb der JleBfehlergrenze liegen, beobachtet. Der Effekt wird durch einen statio- 
niiren Zustand zwisclien Yerschiebung der Konz. durch Elektrolyse u. Riickdiffusion 
deliniert. E r steigt mit zunehmender Stromdichte u. sclieint sieli einem Grenzwert 
zu niilicrn, der fiir jedes Metallpaar cliarakterist. ist. Die betreftende Legierung 
wird im fl. Zustand in erwiirmte Capillaren yon 0,9 bis 1,6 mm licliter Weite u.
10 bis 38 cm Lange lunkerfrei eingezogen. An den Enden werden knapp passende 
Cu-Driihte ais Elektroden eingeschmolzen. Nach Beendigung jeder Elektrolyse 
werden die erkalteten Capillaren in Stucke von 5 bis 10 mm Liinge zerschnitten, 
die Absclinitte yom Kathoden- zum Anodenende hin fortlaufend numeriert u. nach 
Befreiung vom Glase analysiert. An unbehandelten Rohren wird jeweils die Homo- 
genitiit der Fiillung kontrolliert. Ais MaB fiir den Elektrolyseneffekt wird die 
liochste auftretende Differenz der prozentualcn Zus. an den Endstellen der ge
schmolzenen Legierung gewertet.

Kremann u. Marki ermittelten zunSclist in einer Rcihe von Yoryerss., daB 
bei einer Legierung mit 20 bis 30% Sb der erwartete Effekt tataaclilich ein-
tritt, u. zwar in dem Sinne, daB sieli Sb zur Anodę, Zn zur Katliode verscliiebt. 
Es wurden angewendet Tempp. zwisclien 450 u. 550°, Stromdichten zwisclien 2,5 
u. 5,85 Amp./mm2 bei Versuchsdauern von 16 bis 37 Stdn. Unter dem F. bleibt 
der Effekt aus. — Kremann u. Ortner zeigen dann, daB unter sil len den Elektro- 
lyseneffekt bestimmenden Faktoren der EinfluB der Stromdichte dominiert. Ais



11G2 A». E l e k t r o c h e m ie . T iie r m o c h e jit e . 1924. II.

Temp. wird bei diesen entscheideńdćri Verss. 620 +  20° gewUlilt. Die verwendete 
Łegieruńg entliiilt 53—61°/„ Sb. Es ergab sieli fur die:
Stromdichte . . . .  0,52(5 2,212 3,760 5,640 7,594 Aiupz/mm2
ein Effekt von . . . 26,3 47,0 64,4 71,20 75,0 °/0
(Monatshefte f. Chemie 44. 401—15.) Goltermann.

Robert Kremann und Aribert Brodar, Die elektrolytische Leitung in geschmol- 
zencn Metallegienmgen. 2. Mitt. Die Elektrolyse von Blei-Wismutlegierungen. (1. vgl. 
vorst. Ref.) Die YCrwendete Legierung enthielt 42% Pb entspreeliend einem F. von 
117°. Die Versuchstemp. betrug en. 240°, die Versuchsdauer ca. 72 Stdn. Es ergab 
sieli fiir die:
Stromdichte . . 0,455 1,62 1,85 2,2 3,9 5,0 5,31 10,0 Amp./mm1
ein Effekt von . 6,7 10,3 12,1 16,8 28,86 33,9 36,12 42,0 %

Rolirliiuge u. Quersehnitt sind im Interrall der verwendcten Diinensionen (15 
bis 30 cm, 0,78—3,80 mm2) u. die Temp. zwischeu 140° ii. 440° ohuc EirifliiB auf • 
den Effekt. Auch liicr ist unter dem F. der Legierung keine Elektrolyse zu er- 
zielen. (Monatshefte f. Chemie 44. 383—99. Graz, Univ.) Goltermans.

Ernst Zachmann, Untersuchungen iiber die elektrische Leitfahigkeit metalldampf- 
haltiger Flcimmen mit Einfiihrung cinwandfreier Feldmesswtgcn. Vf. arbeitet eine 
genaue Uestimmungsmethodo der Ecitfanigkeit L i-, Na- u. JiT-mctalldampfhaltiger 
Flammen aus, indem er samtliche bei fruheren Yerss. aufgetrctenen Fehlerąuellen 
eliminiert. Ais solche sind insbesondere Elektrodenwrkgg. anzusehen. Es werden 
eine Anzahl von Elektrodenanordnungen gepriift u. angegeben, bei welchen keine 
sekundaren Effekte eintreten u. bei denen der Stroni, der durch eine Elektrodo in 
die Flainme eintritt, oline Verluste durch die andere Elektrodę wieder austreten 
kann. Uber der gesamten Liinge der Strombabn niuB die Stromdichte gleich sein. 
AuBerdem muB eine Stelle vorhanden sein, wo die Anzahl der negativen u. positiven 
Klektrizitatstriiger gleich ist u. mithiu Neutralitiit in der Flamme herrscht. In 
solehen Stellen herrscht ein Feldminimum. Um das SondenmeByerf. elektr. Felder 
auch bei kleinen Feldstarken einwandfrei anwenden zu konnen, wird eine etwas 
modifizierte MeBmethode angegeben u. die Fehlerąuellen diskutiert. Auch die 
Leitfahigkeitsmcssungen bei konstantem Feld werden ausfiihrlich, insbesondere in 
bezug auf MeBfehler, erortert. Ais Resultat zalilreichcr Verss. ergab sich, daB
1. dic Leitfahigkeit der Alkalimetallflammen proportional der Quadratwurzel aus 
der Metallkonz. der Flamme ist; 2. daB sie proportional der Quadratwurzel aus 
dem At.-Gew. des Metalls ist; 3. daB die elektr. Lcitfiihigkeit, die durch den 
Dampf eines Alkalimetalls erzeugt w ird, von der glcichzeitigen Anwesenheit eines 
iuideren Jlctalls nicht beeinfluBt wird; 4. daB die elektr. Leitfahigkeit der Metall- 
dampfflammen einen hohen Temperaturkocffizienteu besitzt.

Metallatome 
im ccm

Spezif. Leit
fahigkeit in 

108 1 /£>
Temp. 0 

abs.

reine L eu c h tg a s fla m m e .......................... _L 0,5—0,8 _
V/,,„,-n. Na-Leuehtgasflamme..................... 6,28-1012 10—15 2000

1-n. Ma- ..................... 6,28*1014 100—140 2000
1-n. Na-Alkoholflamme ..................... 7,56-10'4 200 2050

Diesc Ergebuisae vergleiclit der Vf. mit den Resultaten friihercr Arbeiten u. 
bespricht dic Ursachen der teilweisen Abweiehungen. (Anul der Physik [4] 74. 
461—517. Danzig-Langfuhr, Teehn. Hochschule.) liECKER.

C. A. Taylor und Wm. H. Rinkenbach, Die spezifischen Warmen von Trinitro- 
toluol, Tetryl, Pikrinsaure wid ihren molekularen Komplexen. Dic Best. der spezif. 
Warnie geschali mittels des von D ew ar (Chem. News 92. 181 [1905]) beschriebenen
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App., indem man die zu prufcndc Verb. auf fl. O., fallen lieC, u. dic infolge der 
holieren Temp. der zu untersucliendeu Substanz yerdnnstende 0 2-Mcnge bestimmtc. 
Naehstehende Gleichungen geben die zu errechnendeu W erte fiir Tcmpp. von 
— 182,8 bis x°: fiir Trinitrotóluol y  (spezif. Wiirme) =  0,188 -(- 0,00066027 x —
0,000000872 x2; fiir Tetnjl: y =  0,000136239 x — 0,00000012915 x2 +  0,188; 
fur Pikrinsaure: 0,176 -j- 0,00318985 x -f- 0,00000029886 x4; fiir Komplex Tetryl- 
2-Trinitrotoluol y  =  0,181 -j- 0,000579489 |  — 0,0000002137 x-'; Komplex Tetryl- 
Piknnsaure y  — 0,190 -f" 0,0003522 x. Aus den so berechneteu W erten ergibt 
sieli, daB das Koppsclie Gesetz fiir Trinitrotoluol, Tetyl u. Pikrinsaure keine 
Giiltigkcit hat. (Journ. Amcric. Chcm. Soc. 46. 1504—10. Pittsburgli, Bureau of 
Univ.) H a b e r l a n d .

Ernst Cohen, W. D. Helderman und A. L. Th. Moesveld, Die wahre spe- 
zifische Warnie von Ldsungcn. Cadmiimjodid, Ammoniumnilrat und Zinksulfat. Yff. 
bestimmen mittels eines adiabat clektr. Calorimetors die spezif. Wiirmen von wss. 
Lsgg. von CdJ2, N S tN 0 3 u. Z n S O bei verscliicdenen Konzz. In selir guter Ober- 
einsthnmung lassen sieli mit 0,05% Abweicliung die gemessencn spezif. Wiirmen 
in Abliiingigkeit vori der Konz. der Lsg. durcli folgende empir. Formeln darstellen: 

CdJ, bei 19°, w =  0.D992 — 0,0085097 c — 0,000042 4 c- -j- 0,00000056 c3. 
jY if^O abeiS^S0,®  =  1,00507 — 0,003 920 87 c + 0,000 005100 3 c2 — 0,000 000 005 66 c3.

ZnSOt bei 19°, w =  0,9992 — 1,290 c +  0,773 c2.
(Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 33. 358—64. 
Utrecht, V a x ’t  I I o f f  Lab.) B e c k e r .

"W. A. Koehler und J. H. Mathews, Die Benetzungswdrme yon Blemdfat. Es 
wurde versucbt, eine Beziehung zwisclien der GrtiBc der Oberflaclic u. der Benetzungs- 
wSrme von PbSO., aufzustellen, wenn dieses mit mit PbSÓj gesJitt. W. befeuchtet 
wird. Der P bS04-Nd. wurde im Vakuum getrocknct, die Oberflaclic mit Ililfe eines 
radioakt. Isotopen des P b , mit ThB, nach der Methode von P a n e t ii u .  Y o r w e h k  
(Ztschr. f. physik. Cli. 101. 445; C. 1922. 111. 857) bestimmt. Die Wfirmetonung 
wurde in einem adiabat. Calorimetcr gemessen (Beschreibung u. Abb. des App. im 
Original), doch ergab sieli, daB die Wiirmetonung beim Befeuchten von I’bS04 mit 
an diesem gesiitt. W . Nuli ist innerhalb der Fehlcrgrenzen, denn sic war kleiner 
ais 1,69 X  10-u  cal pro qcm fiir 110 Stdn. bei 224° u. 0,005 b a r  getrocknetes 
PbSO,. (Journ. Americ. Chcm. Soc. 46. 1158—67. Madison [Wis.], Univ.) JośEPHT.

A 3. K o l lo id c h e m ie .

Shanti Swarup Bhatnagar, Kiishna Kumar Mathur und Dasharath Lal 
Shrivastava, Die meclwnisclie llescha/Jenheit von Koagulałen und ihre Beziehung 
zur Theorie der vollstandigcn Koagulation. I. Aus kolloidalen Lsgg. mit nur einer 
TeilchengroBe entstehen Koagulate mit ebenfalls nur einer TeilchcngroBc. Slit Hilfe 
eines in geeigneter Weise abgeiinderten Elutriators kann man Teilclien verscliiedener 
GroBe eines Koagulats yoneinander trennen. Licgt ein Sol mit nur einer Teilehen- 
groBe vor, so verhalten sich die Elutriationsgeschwindigkeiten fiir die Teilclien der 
Koagulate, die aus dem Sol durcli 1, 2 u. 3-wertige Elektrolyte gefiillt werden,
angenahert wie 1 :2,: 3. Es wurden Sole yon Antimonsulfid, Mangansuperoxyd u.
Kupferferrocyanid mit NaCl, BaGlj u. A1C13 gefiillt. (Journ. Physical Chem. 28. 
387—96. Hindu Uniy., Benares.) G erii. Jung .

A. Semler, Beitrdge zur aUgcmeincn Kolloidchemie X . Yermche iiber chemischcs
Yerhalten und Farbungen der iotiogenen Kimplace des As^SySols. (IX. vgl. P a u l i 
u. S e m l e r , Kolloid-Ztsehr. 34. 145; C. 1924. I. 2671.) Die Farbungen der As2S3- 
Sole yariieren zwisclien rotorauge bis zu rein citronengolb. Die Farbę der Ilydro- 
sole hangt im allgemeinen voin Dispersitatsgrad ab; feinteiligere Hydrosole er- 
scheinen gelb, grobere rot. — Auch dic Koagulate weisen yerscliiedene Farbungen
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auf, die vom Vf. im Gegensatz zu anderen Autoren niclit auf yerschiedene Modi- 
fikationen des As.,S3 zuruckgefuhrt 'werden, sondem Beimengungeu von sulfarseniger 
Siiure u. dereń Salzen zuzuschreiben seien. Ais Stiitzen fiir dicse Auffassung dienen 
dem Yf. neben Verss. iiber die Verfitrbung der Koagulate beim Erbitzen vcr- 
gleichende Leitfiihigkeitsmessungen, die ergeben, daB von Koagulaten aus Aą,Sa- 
Solen mehr elektrolyt. wirksame Substanz ablosbar ist, ais yon einem kiinstliehen 
As,S3-Priiparat. AuBerdem zeigten Fiillungen, die aus As_,S3-IIydrosolen mittels 
yerschiedener Kationen erhalten wurden, oft die Farben wie die sulfarsenigen 
Salze der betreftenden Basen. (Kolloid-Ztsehr. 34. 209—13. Wienf Uuiv.) TiflESSEN.

Aloia Erlach und Wo. Pauli, Beitrage zur allgemcinen Kolloidchemie. XI. 
Zur Analysc und Konstilution der Silbersalze. II. (X. vgl. vorst. Eef.) Die Vff. 
erhielten aus gel. reinen Ag20  u. reinstem Elektrolytwasserstoff kein Silberhydrosol. 
Die B. wurde aber mćiglich, entweder durch Zufiigung von Alkali zum Silberoxyd 
,oder durch Verwcndung von Kippwasserstoff. Im zweiten Falle war stets Schwefel 
ais Bestandteil des Silberkoagulates feststellbar. Samtliche Sole waren negatiy 
geladen u. lieBen sich durch Dialyse bis zu Łeitfahigkeiten von 3,5 • 10~9 rez. Ohm 
reinigen. — Sie entliielten ajle noch Ag20  in wechselnden Mengen, bis zu 70°/0. 
Dieses konnte durch Eed. mit H2 in der Pt-Schale entfernt u. ais Ag niedergeschlagen 
werden, ohne daB eine Veriinderung der Farbę oder der Stabilitftt der Hydrosole 
festgestellt wurde. — Vff. halten das Yorhandensein von AgO' oder iilinlicher 
negativer Silberkomplexe ais notwendig fur die Aufladung der Solteilchen. Durch 
Ek. der Ag20-Lsg. mit Ilydrosulfidionen, die durch den Kippwasserstoff zugefuhrt 
werden, tritt eine weitere B. negativer ionogener Komplexe ein. Die fordernde 
Wrkg. des zugesetzten Alkalis auf die Solbildung fiihren die Vff. auf die B. nega- 
tiver Argentatkomplexe zuriick, in denen Ag das Zcntralatom u. das Alkalimetall 
das AuBenion wird. Da das Silberoxyd aus dem Ilydrosol entfernt werden kann, 
ohne daB eine Ver;inderuiig der Leitfahigkeit, [II‘] u. Stabilitiit des Sols festgestellt 
wurde, nelimen YfF. an, daB Ldaa Ag20  die Solteilchen nicht bedeckt, sondern in 
den ionogenen Komplex eingelagert ist u. dortselbst, wenigstens primar, durch H20  
ersetzt werden kann.

Vff. beschreiben einen App., der sich ihuen bewSlirt hat fiir die Mikrobeslimmwtg 
von Sulfidscliwefel. E r besteht im wesenfliehen aus zwei einseitig zugeschmolzenen 
Glasrfihren, die rechtwinklig miteinander rerbunden sind. In den einen Schenkel 
wird der zu untersuchende Korper mit einem Korn Zink u. etwas Platindralit ge- 
bracht, in den an dereń Schenkel wird etwas 1 : 1 verd. Salzsfiure gefullt. Darauf 
wird der App. gesclilossen. Durch Kippen wird die Salzsiiure zu dem Inlialt des 
ersten Schenkels gebracht. Bei yorhandcnein Sulfid kann der entsteliende H2S 
durch eine feine Diise austreten u. ein dariiber angebrachtes Bleiessigpapier farben.
— Weiter wurde ein neuer Dialysator, der Faltcndialysator besclirieben. Dieser 
kann einfacli durch geeignetes Zusammenfalten yon Pergamentpapier liergestellt 
werden. Da man ihm leicht eine nahezu beliebige Oberfliichenausdehnung geben 
kann, ist er fiir die Dialyse yon sehr yersehiedencn Flussigkeitsmengen geeignet. 
(Kolloid-Ztsehr. 34 . 213—24. W ien, Uniy.) T h ie s s e n .

R e in h o ld  F iir th , Eine neue Methode zur JTersłelhaig von Mełallsolen. Zwisclien 
Mctalldriihten wird im gut yerschlossenen, abgedieliteten Porzellantiegel ein Licht- 
bogen erzeugt (Gleichstrom ca. 100 V, 5—10 Amp.). Der zerstiiubte Nd. an den 
inneren Tiegelwiinden ist in Fil. z. B. W. u. organ. Ltisungsmm. unter B. yon 
Metallsolen aufnehmbar. — Der Nd. von zerstaubiein Ag ergab beim Beliandeln 
mit W . ein ziemlicli beśtandiges Hydrosol mit yielfarbigen Ultramikronen. Auch 
zerstaubtes P t gab Hydrosole. Au  u. Cu ergaben keine haltbaren Hydrosole. — Zer- 
sttiubtes Ag gab mit A. u. Bzl. keine haltbaren Organosole; beim Behandeln mit 
Glyeerin ergibt sich ein relatiy haltbares Glycerinosol. — Yf. schreibt dem Yerf.
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eine besondere Bedeutung zu fiir dic Darst, yon Kolloidcu aus unedlon Metallen, 
da man dic Zerstaubung in cincm Edelgas erfolgcn Iassen kann. Auch die Herst. 
von Metallkolloideu iu organ. Losungsmm. ohne Abscheidung von Kohlepartikeln 
diirftc nach der bcschriebenen Methode mitunter zu crrciclien sein. (Kolloid- 
Ztschr. 34. 224—27. Prag, Deutsche Univ.) T h ie s s e n .

Robert W intgen und Hans Lówenthal, U ba- die Abhdngigkeit der gegen- 
seiligen Fallung von GelaUne und kolloidem Chromoxyd in  ihren ITydrosolen von der 
Aquivalenłaggregałion der Chromoxydmizellen, ein Beiłrag zur Theońe der Chrom- 
gerbung. (Vgl. S. 812.) Nur bei Miscliuug gatiz bestimmter Mengen (Aąuiyalent- 
aggregatgewichten) einer Gelatinelsg. u. eines Chromoxydsols tritt Ausflockung ein; 
bei Uberschufl des einen oder des anderen Rcagcnzes dagegen nicht. Bei gleichem 
Gehalt an Chromoxyd, aber vcrschiedcnem Dispersitatagrad vcrschicbt sich der 
Fiillungspunkt. Man brauclit um so weniger, jc  hoher der Dispersitiitsgrad ist. 
Chromoxyd in besonders bohem Dispersit&tsgrad, das ganz frei von krystalloiden 
Chromyerbb. ist, yerrnag iu eine Gelatinegallertc einzudifTundieren u. diese zu gerben. 
Weniger disperse Solc yermogen dics nicht. (Kolloid-Ztschr. 34. 289—95.) L ie s .

Robert W intgen und Hans Lówenthal, Beobachłungen bei der Fallung des 
kolloiden Goldes durch kolloides Chromoxyd. (Vgl. vorst. Ref.) Bei bestinunten 
Mengenyerhaltnissen (Aąuiyalenżpunkt) der beiden Sole tritt die Auflockerung am 
raschesten ein. Yermclirung des einen oder des anderen Sols yerzogert sie. Ultra- 
mikr. zeigte sich 75 Sek. nacli der Mischung lebhaftc Brownsche Bcwegung. Nach 
3 Min. sab man die ersten, noch lebhaft bcwegten Doppelteilchen. Sie bestanden 
aus 2 Eiuzclteilchen, die noch ziemlich weit von einander entfernt w aren. Nach 
5 Min. hatten sich die Doppelteilchen stark yermehrt. Ihre Bcwegung war schwiicher. 
Zugleich waren mehrere der Teilchen locker zusammengetreten. Dann bildeten 
sich etwas diclitere Pakete, von denen sich zuweilen noch ein Einzelteilchen ab- 
loste, um sich mit einem anderen Paket zu ycreinigen. Erst nach Stdn. liorte die 
Bcwegung in dieser langsam koagulierenden Mischung yollkommen auf. (Kolloid- 
Ztschr. 34. 296. Gottingen.) L ie s e g a n g .

E. K eightley Rideal und Charles G-eorges Lewis Wolf. Die Zerstonmg 
von Lab durch Bcwegung: E in  Fali von Katalysc an der Luft-Fliisńgkeitszioischen- 
schiclit. Verss. der Vff. iiber das Zusammenballcn von angesauerten u. nicht 
angesiiuerten Lablsgg. fiilirten diese zu dcm SchluB, daB Lablsgg. beim Schiitteln 
eine chem. Yeriinderung erfahren. Der Sitz dieser chem. Rk. ist in der Grenzflaclie 
Luft-Fl. Sie findet dort zwisehen dem capillaraktiven Lab u. einem capillaraktiyen 
Reagens statt, welches in Lablsgg. yorkommt. Diese Rk. ist durch die Orientierung 
der Moll. zur Flussigkeitsoberflache erleichtert. Dieser capillaraktiye Bestandteil 
des Labs kann durch Dialyse oder durch Absorption an Fullererde oder troekener 
StSrke gewonnen werden, indem er yon dereń Obcrflache durch Zusatz eines bober 
aktiyen Stoffes, wie Allylalkoliol oder Saponin entfernt wird. Dieser capillaraktiye 
dialysierbare Stoff kann in gewolmlfchcn Lablsgg. durch aktive organ. Sauren, wie 
Butter-, Caprin-, Pelargonsaure oder durch Plicuol ersctzt werden. Polarc Gruppen, 
wic -NH2, -OH (Alkohol) sind inaktiy. Auch die capillarinaktiye II2SO., bat keinerlei 
Wrkg. Dialysiertes Lab wird teilweise koaguliert, kann aber dann imter dem EinfluB 
yon H2S04 oder schwaeher organ. Sauren wieder peptisiert werden. Anilin iibt 
nur eine selwach peptisierende Wrkg. aus. Walirend des Reaktionsyerlaufs in der 
Zwischenscbicbt Luft-Lsg. wird die Oberflacbcnspannung stark yergroBert u. die 
[H-] der Lsg. yermindert. Der dialysierbare aktivc Stoff hat ahnliclie Eigenschaften 
wie eine Fettaiiure u. kann durch Uberfiihrung in ein Salz (Zusatz Yon NaOH) 
inaktiy gemacbt werden. (Proc. Royal Soc. London Serie A. 106. 97—117. 
Cambridge, Urny., A d d e n b e o o k e s  Hospital.) _ B e c k e r .

VI. 2. " 77
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Sh. S. Joshi, Die Obcrjlacltenspannung von Ul- in  Wassfr- und Wasser- in 01- 
Emulsionen. I. I)ie untersuchtcu Emulsiónen wurden mit Ricinus-, 01iven- und 
Kerosinol hergcstellt. Die Ole wurden zur Horst, der Olemulsioncn in einem ath. 
Losungsm. gel. u. in dieser Form in W . gebracht. Nach kriiftigem Schuttejn wurde 
das Losungsm. abdest., bis die Oberflitchenspannung konstant blieb. D er nicht 
emulgierte Anteil des .Oles wurde im Scheidetrichter eutfemt. — Die Oberflacken- 
spanming wurde eincrseits beśtimmt dureli Messung der capillaren Steighuhe unter 
AbscliluB der Luft u. mit mikroskop. Ablesung. Andererseits wurde nach der 
Metliode von F e r g u so n  durch Messung der ICraft, die uiitig ist, um eine Linse 
mit bekanntem Kriimmungsradius yon der Oberflfielie der Emulsion loszureiBcn, 
gearbeitet. Dic Oberflachenspanuungen der Ol- in Wasser-Emulsioneu, wobei das 
Dispersionsmittel reines W. u. eine Lsg. von Na-Oleat war, erwiesen sieli ais prakt. 
ident. mit der des Dispersionsmittels in reinem Zustande u. unabliangig von der 
Natur der dispersen Phase; diese Systeme yerhaltcn sieli also bzgl. ilirer Ober- 
fUichenspannungen ilhnlich wie kolloide Lsgg., mit festen Teilelien. Ol, Sehmutz 
oder andere Yerunreinigungeu beeinflussen die Oberflaclienspannuug der beruhrendeu 
FI. nur, wenn sie frei u. nicht emulgiert im System vorlianden sind. (Kolloid- 
Ztsclir. 34. 197—201.) T i i ie ś s e n .

Shr. S. Joshi, Die Oberflaclienspammng von Ul- in Wasser- und Wassa-- in  Ól- 
cmulsionen. II. (T. vgl. vorst. Ref.) Bei beideu Emulsionsarten ist die Oberflaclicn- 
spannung identiscli mit derjcnigen des Dispersionsmittels. So war sio bei eiuer 
Emulsion yon W . in Ricinus- oder Oliyenol, unter Anweudung von Na-Oleat ais 
Emulgiermittel gleich derjcnigen des betreflenden Ols. Heim Umschlag der einen 
Emulsióńśart in die andere tritt eine plotzliclie Andcrung der Oberflaclienspannuug 
cin, wclcha eine genaue Best. des Umselilagpunktes ermoglicht. (IColloid-Ztachr. 34. 
280—88. Benares.) L ie s e g a n g .

Tetsutaro Tadokoro und Yukihiko Nakamura, iiber den Unterscliied zmsehen 
der Adsorptionskrąft der Kolilc aus gewohnlicJier und aus Klebestiirlcc. Klcbcstarke 
u. gewolinliclie Stiirke von Reis u. 2 Hirscsortcu yon Hokkaido wurden nacli 
Wasclien mit 0,30/<,ig. NaÓH u. W. bei 460° in 2 Stdu. yerkolilt. Durchgohends 
zeigten die Kohlen aus Klobestiirkc groBcre Adsorptionskraft gegeniiber J-KJ-Lsg. 
Diese wurde durch Impriigrilcrung der Stiirke vor der Verkohlung mit KC1 u. 
CaClj erhoht, mit Ca(N03)a u. Tannin liiclit ycriindert, mit J-KJ-Lsg. elicr ver- 
mindert. Durch Erwarmen homogonisierte l% ig. Stiirkeaufschwemnmngen wurden 
durch Zusatz von Tannin ausgefloekt. Dic aus den getroekneten Geleu ei-haltcuen 
Kohlen zeigten crhohte Adsorptionskraft, aucli hier groBer hei Klebestiirke. (Journ. 
of biocliem. 2. 239—50. 1923. Sapporo, Hokkaido TJniw; Ber. ges. Physiol. 25. 144 
bis 145. 1924. Ref. Z is c h .) S p ie g e l .

James C. Philip und John Jarman, Die Adsorptionsfiihiglceit der Holzkolde 
fur geloste Stoffe in Bezieliung zur VcrJcoldungstcmperalur. Zur Feststellung der 
giinstigstcn Bedingungen fiir die Herst. akt. Holzkolile u. zur Beantwortung der 
Fragc, ob eine llolzkohlensorte, dic flir eine gewisse Substanz die groBtc Ad- 
sorptionsfiihigkeit hat, diese aucli fur andere Substanzen besitzt, wurde Birkenholz 
bci bestimmter Temp. yerscliiedeu lang yerkolilt. Schiittclyerss. mit wss. Lsgg. von 
Jod, Ojćalsaure, Jlcthylenblau," Breehweinstein u. Chininsulfat ergaben, daB die 
Temp. zur Erzeugung aktiyster Ilolzkohlc nur vou der Natur der adsorbicrtćn Sub
stanz abhiingt. Ycrliingcrung der Yerkohlungszeiten. bci derselben Temp. ergeben 
nur geringe Anderungen der Adsoriitionsfiiingkcit. (Journ. Physical Cliem. 28. 
34G—50. Iinp. Coli. of Sc. and Techn. London.) GEKH. Jung .

K. C. Sen, P. B. Gangnly und N. R. Dliar, Studien iiber Adsorption. V. Ko- 
agulaticm negaliv und 2>ositiv geladener Eiscnhydroxydsole und negativ geladeneit 
Antinwnsiilfidsols durch Elektrobjie. (IV. vgl. D iia r  u. S e n ,  Journ. Physical
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Chdffi. 27. 376; C. 1923. LII. 880.) Bei der Koagulation liegatiy u. poaitiv ge- 
ladenen EiścńhgdrtiMydsols u. negatiy geladenen Mangd))superoxi/d- u. Anthnonsidfid- 
sols in yerschiedenen Konzz. durch Elektrolyte gilt die Rcgel,«daB, je groBer die 
Konz. des Sols, um so groBer die Konz. des Elektrólyten sein inuB, die źur Koagu- 
lation notig ist, oline fiucksicht auf dic Yaleuz des fallenden lous. (Journ. Physical 
Clicm. 23. 313—32. Allaliabad Uniy.) G e r i i .  J u n g .

K. C. Sen und N. R,. Dhar, Studien iiber Adsorption. VI. Die Koagulation des 
negatw geladenen CUromhydroxyils und der Einflup vou Ionen, die, dieselbe Ladnng 
wie die Kolloidteilchen tragen. (V. Vgl. vorst. llof.) Bei Zugabe yon NaOH zu einem 
Gomisch von Cr(NO.,)., u. As_,0:1 mit naclifolgender Dialyse durch Pergament entstclit 
ein ncgatiyes Sol vou Cr(OII)3. Das łon, welches hierauf den stiirksten peptisierenden 
EihfluB ausiibt, wirkt auf das entsprechendc pósitiye Sol am stiirksten flockcnd. 
Audi liier bcstiitigte sich das Gesetz, daB der Koagiilationswert jedes Elektrólyten 
mit der Verminderung der Konz. des IColIoids abnimmt, unabhiingig von der Natur 
u. Valenz des flockcnden Ions. ■ (Kolloid-Ztschr. 34. 262—69. Allaliabad.) L ie s .

S. S. Bhatnagar und Mata Prasad, Die elektriscM \Leitfahigkeit cinigcr mono- 
ralenter Sake der hoheren ’ Fettsduren in  mclitwasserigen Losungeń und im geschmol- 
zenen Zustandc. Die Herst. der Seifen geschah durch Zusammcnmischen yon alkoh. 
Lsgg. yon KOI! u. NaOII mit Ul-, Palmitin- u. Stearinsdure in molaren Verhs'ilt- 
nissen. — Dic Leitfahigkeit der geschmolzenen Seifen wurde bei yerschiedenen 
Tempp. mit Gleieh- u. Weehselstrom gemessen. Auftreten yon Polarisationserschei- 
nungen spricht dafur, daB nicht metali., sondom elektrolyt. Leitung yorliegt. — 
Das Leityermogen der Lsgg. obiger Seifen in Athyl-, Propyl- u. Butylalkohol 
nimmt ab mit steigendem C-Gelialt des Alkoholmol., also im gleichen Sinne, in dem 
die DE. abnimmt. — Die Lsgg. in Amylalkohol, Pyridin u. Toluol zeigtcn kcine 
Leitfahigkeit. Dic Lsgg. der K-Salze liaben bei bestimmten Verdiaimingen 
eine groBere Lcitfiihigkeit ais dic entsprechenden Na-Salze. — Die A ąuiyalent- 
leitfiihigkeit der Seifenlsgg. in Alkoholen nimmt mit der Verd. zu. Dic Lsgg. der 
genannten Seifen in yerschiedenen Alkoholen gehorchen nielit dem gewohnlichen 
Yerdunnungsgcsetz. — Wenii man die Aąuiyalentleitfahigkeiten der yon den Vff. 
untersucliten Seifenlsgg. yergleicht mit den Leitfjihigkeitcn dersclben Seifen, wobci 
die Verd. durch Mol. in Litern ausgcdrńekt wird, so ergeben dic Kuryen gerade 
Linien u. kcine x\nomalien, wie Sie an wss. Lsgg. yon Seifen yerscliiedentlich 
beobachtct wurden. (Kolloid-Ztaehr. 34. 193—96. Bcnares, Hindu Uniy.) TlIlESSEN.

Mata Prasad, Yiscositaten einiger einwertiger Salze hoherer Fettsduren in 
organischen Losungsmilteln. Die Yiscositaten yon ‘/„„-n.— 1Cl)-u. Lsgg. der Pahni- 
tałe u. Stearate yon Na  u. K  u. von K-Oleat in A. u. n. Butylalkohol sowie yon 
K-Olcat in i-Butylalkohol werden gemessen u. ais Korrektionen der Leitfiihigkeiten 
der betr. Verb. (vgl. yorst. Ref.) benutzt. Die Ubcreinstinunung der nach den Formeln 
yerschiedener Antoren erhaltenen W erte wird diskutiert. Tabellen im Original. 
(Journ. Physical Clicm. 28. 636—43. Bcnares [Indien], Uniy.) I I e r t e r .

B. Anorganische Chemie.
Jean Piceard, Das Sauersloffatom und seine Koordinationśsłellen. Wiihrend 

Yf. frUher (Helv. chim. Acta 4. 407. 5. 72. 245; C. 1921. III. 1219. 1822. I. 731. 
1063) fiir das O-Atom 3, in glcichseitigem Dreieck angcordnete, Koordinationsstcllen 
annahm, sclireibt er ihm uunniehr dereń 4 zu, die tetraedr, wie beim C augeordnet 
sind, was einen Winkeł zwisehen je zweien yon 109° 28' ergibt (fruher 1205; 
Euokeń  berechnet den Winkcl zwisclien den El in dem HsO-MoL aus dereń Rotation 
zu 110° (Jahrb. 11. E. 16. 408 [1920J; dic kleine DifFerenz yon 32' diirfte auf der 
abstoBenden Kraft der beiden 11-Kerne beruheu, dereń Wrkg. also auffallig gering

77*



1168 B. A n o r g a n is c h e  C h e m ie . 1924. H.

ist. — Vf. begrundet dic Annahme von 4 Koordinationastcllen, von denen allerdings 
meist nur 3 bcstiitigt werden, durch die Addition von Triphenylmetliyl, das geradczu 
ein Koordinations^ellenzahler ist, an Alkyloxyde, wrobci an 1  Stoi. Atlier 2 Mol. Tri- 
phenylmcthyl addicrt, im ganzen also 4 Stellen besetzt werden. — Die geforderte 
Koordinatinationszalil 4 fiir O bat nichts zu tun mit der Slteren, lieute liinfsjligen 
Formulierung der Oxoniumverbb. mittels 4-„wertigem“ O. (Helv. chim. Acta 7. 
800—802. Lausanne, Uniy.) A r n d t .

E. A. Fisher, Das Gefrieren des Was sers in  Capillarsijstemen: Eine kritische 
Erorłening. Dilatometr. Untęrss. yerschiedener Forscher ergaben, daB ein Teil des 
W. in Bodenproben u. anorgan. Hydrogelen selbst bei —78° nieht gefriert. Der 
hieraus gezogene SeliluB, daB dieses W . physikal. adsorbiert oder chem. gebunden 
wird, ist nach Ansicht des Vfs. nicht biindig. Vielleiclit bat das W. in selir feiuen 
Capillarrohrehen eine anomale D. (Journ. Physical Chem. 28. 360—67. Leeds 
Univ.) . G e r h . J u n g .

Lord Rayleigh, Die nichtleuclitende Oxydation des Phosphors in einer Sauerstoff- 
atmoęphare. (Vgl. Proc. Eoyal Soc. London Serie A. 104. 322; C. 1924. I. 1901.) 
Vf. zeigt, daB bei einem gcgebenen Druck u. bei einer bestinimten Temp. die 
langsame Oxydation des P  oline Leuchtersclieinung vor sieli geht. W ahrend dio 
Oxydation des P  bei tieferen Partialdrucken des 0 2 unter Luminescenzerscheinungen 
vor sieh geht, nimmt das Leuchten bei Erhohung des Druckes ab. Dabei ist das Vcr- 
hSltnis des an der P-Oberfliiche absorbierten Sauerstoffs bei Ekk. mit u. oline 
Leuchtersclieinung yerschieden. W ird das iiber einer bestinimten P-Menge stehende 
0 2 -Vol. yergroBcrt, dann nimmt die Oxydation stark zu. Mit Hilfe pliotograpli. 
Methoden wird dabei festgcstellt, daB dicse langsame Oxydation oline Lichtentwicklung 
vor sieli geht. Aus diesen experimentelleu Ergebnissen schlieBt Yf., daB diese 
nichtleuclitende langsame Oxydation nicht an der Pliosplioroberflache, sondern in 
der Gasatmospliiire zwisclien P-Dampf u. 0 2  vor sieli geht. (Proc. Royal Soc. 
London Serie A. 106. 1—8.) B e c k e r .

E. J. Weeks und J. GL F. Druce, Fester Arsemcasserstoff. Yff. beschreiben 
eine weitere Methode zur Darst. von festem Arscnwasserstoff, die darin bestclit, 
daB AsC13  in wss. HC1 gel. mit einer Lsg. von SnCl2  in A. reduziert wird. Es 
resultiert derselbe braune amorplie Korper, wie er nacli Elektrolyse von NaOII-Lsg. 
mit As-Kathode aus der Kathodenfl. herausfiltriert werden kann (vgl. Chem. News 
128. 54; C. 1924. I. 1164), swl. in W. (gemessene Loslichkeit bei 20° : 0,35 g im Liter) 
organ. Losungsm. u. Situren bis auf konz. H N 0 3  u. li. verd. H N 0 3  u. Konigswasser. 
Beim Erhitzeu an der Luft erfolgt bereits nalie 100° Oxydation. Die Analyse 
ergibt die Formel As^IL^ Verss., auf analoge Weise die entspreclienden Hydride 
yon Bi u. Sb herzustellen, sind ergebnislos geblieben. (Chem. News 129. 31—32. 
Sir John Cass Techn. Inst. Aldgate, Battersea Grammar School.) G o l t e r m a n n .

Picon, Eimoirkung der Luftleere und der Wannę a u f das Hyposulfit und das 
Sulfit des liydratisierten Natriums. Bei Zers. des i\r«2 iS,03  durch Erhitzen entstehen 
nur Spuren von NajSO^, es findet yięlmebr Zers. nach NiwS^Oj =  S +  NiijSOj 
statt. Audi diese Ek. geht nur langsam vor sieli bei 345° sind nach 3 Stdn. nur 
etwa 2% Sulfit u. 1,5% Sulfat gebildet. Nach 6  Stdn. bei 380° ist Na^S/Jj voll- 
standig in 19,09% S, 69,45% Na2 S 03, 8,54% Na^SO., u. 2,6% Polysulfid zerfallen. 
Erliitzt man schnell iiber 400°, dann zerfalit NajS - 2 0 3  nach:

4 X 8 5 8 , 0 ,  =  3 Na,SOł +  Na,SB.
Diese Ek. ist bei 600° in 15 Min. ąuantitatiy. Dor 10. Teil des Polysulfidscliwefels 

sublimiert in den kśilteren Teil des App. Im Vakuum zers. sieli Na,2 S,,03  bei 300° 
bei Ggw. yon W.-Dampf innerlialb 2 Stdn. kaum. Das wasserfreic Salz scheint an 
der Luft bei 100° 14 Tage bestśindig zu sein, bei 120° ist es nach einem Monat voll- 
standig in S 0 2  u. NajSO, zerfallen, welche sieh durch Oxydation des S u. des Na,SO:J
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bilden. Vf nimmt ncben der iiblichen Konst. (NaS)(Na0)S02 auch noch die Konst. 
S =  SO(ONa)s an. — Sulfit zerfiillt nach: 4NafS03 =  3N;ijS04 -f- Na2S bei 700° 
sehr schnell. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 178. 1548—50.) J o s e p h y .

Geoffrey N. Ridley, Chromdioxyd. Cr02 wird erhalten 1. durćh Red. yon 
Chromaten bezw. Cr03 mit NO, NajSjOj, Cr2(SO.j)3, CrCl3, SnCl2, SO._, u. P  u. unter 
Einw. des Lichtes auf die konz. wss. Lag. von Cr03. — 2. aus C r03 durch Er- 
hitzen auf 250°. — 3. aua Cr20 3 (bezw. Cr20 3-xII20) durch Erhitzen im Luft- oder 
0 2-Strom auf 400° (bezw. 250°). Die trockenen Daratellungsmethodcn liefern nicht 
unmittelbar reines Praparat, liaben jedoch den Vorteil, schneller zu arbeiten u. fur 
Massendarst. geeigneter zu sein. Vf. empfiehlt besonders Yerf. 2. Cr02 ist ein schwarz- 
grauer Korper, unl. in W., A., A., Aceton usw., geht beim Erhitzen auf 300° unter 
Oj-Abgabe in Cr30 3, im CI2-Strom auf 250° in Cr3O0Cl2 iiber. IIC1 wird oxydiert. 
Mit H20 2 erfolgt Entw. von 0 2 u. auf Zusatz yon yerd. H2S04 Blaufiirbung durch
B. von Perchromsiiure. Anhaltcndes Erhitzen mit hocliatkonz. Lag. yon NaOH 
sehlieBt auf zu Cr(OH)3 u. Na2CrO.,. Die Konst. ist wegen der letztgenannten Rkk. 
aehr wahrschcinlich Cr20 3-C r03. (Chem. New8 129. 35—36.) G o lte rm an n .

Arnold Deutscher, Rcinigung von Quecksilber. Um die Lange der Situle der 
Waachfl. zu yerringern, durch die daa H g bci seiner Reinigung hindurclifallen 
muB, uberbindet Vf. die Miindung der etwa 15 cm langen Rohrc eines Trichters 
mit 2—3 fach gelegter fester Leinwand u. senkt den Trichter so weit, daB sich die 
Leinwand unterlialb der Oberflaehe der FI. befindet. Das ausflieBende Hg bildet 
dann einen feincn, grauen Staub, der aehr achnell gereinigt wird, wenn er durch dic 
in einem 40—50 cm hohen Standzylinder befindliche Waschfl. durchfallt. (Ztschr. 
f. phyaik.-chem. Unterr. 37. 122. Wien.) BOTTGER.

F. W. Bergstrom, Die Reakłion zwischen Mereuńcyanid und cinigen Meiallen 
i/i fłiissigem Ammoniak. Hg(CN)2 in fl. NIL, gel. reagiert mit Al zunachst unter
B. zweier Schichten. Aus der schweren farblosen Fl. wurde durch Entfernung 
des Losungsm. ein weiBes Pulver erhalten, daa anscheineud die Zus. 3 TTg(CN).,~2Al 
(CN)3 hatte. Bei liinger Einw. der Komponenten aufeinander verachwindet diese 
dichtere Phase schlieBlich, u. ea entateht eine Lsg. von AliCN)-,. Hieraua scheiden 
sich nach liingcrem Stehen bei gewohhlicher Temp. weiBe Krystolle ab, Verb. 
Al(CN)sSN H 3. W ird die Lsg. in yersehloaaenem GefaB bei —40° gehalten, so 
scheiden sich farblose oder weiBe ąuadrat. Sśiulen ab, Verb. Al(CN)3'13 oder 14 
N S s. W erden diese Krystalle gewohnlicher Temp. ausgeaetzt, ao findet, noch 
be\Tor diese Temp. erreicht ist, Lag. atatt, nach langerem Stehen acheiden aich 
unbe8timmte Krystalle ab, dic wahrscheinlich andere Zus. haben ais A1(CN)3-5NH3. 
Aus Yerb. A1(CN)3*13(14)NH3 kiinnen durch allmaliliche Entfernung von N H 3 cr- 
halten werden: Al{CN).,9NII3 u. Al(CN)36 N II3; bei de weiBe, feste MM. Verb. Al 
(CN)3 1 lj„NII3 wird aus der Verb. mit 5NH3 erhalten durch Erwarmen auf 80° im 
Vakuum. Diese Verb. ist in starken Siiuren u. Alkalien swl., Lag. findet erst atatt 
nach langerem Erhitzen; es ist anzunehmen, daB A1(CN)3 hierin irgendeine Um- 
lagerung erlitten hat. — Analog Al bildet Mn bei gleicher Behandlung 2 fl. Phasen, 
von denen die dichtere wohl wieder die Zua. IIg(CN), M>i(CN)., hat. Die Rk. blcibt 
auch nach liingcrer Zeit an diesem Punkte stehen. Mn(CN)2 wurde nicht gebildet. 
Aus der dichtercn Phase gelang dic Isolierung einer farblosen Yerb. irg(CN)2 • Mn 
(CiV)2 -2—3N H 3. — Dic Einw. von Hg(CN)2 in fl. NH3 auf Fc verlauft langsamer 
ais mit Al u. Mn. Die erhaltenen Prodd. waren unl. oder swl. in fl. NIL, u. be- 
standen aus einer gelbgrunen M., die mit gelber Substanz u. wenigen braunen 
Nadcln durchaetzt war. Die analyt. Untera. deutet auf aclir unreinea Fc(CN).,, 
Fe(ON)3 (?) u. ein Hg-Fe-Doppelcyanid. Waaaer wirkte auf das Prod. nicht ein, 
mit verd. H N 03 entstanden dunkclgriine FAsencyanwasserstoffderim. — Mit Mg 
bildeten sich ebenfalls 2 Schichten, dic nach liingerem Stehen wieder yerschwanden,
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wobei cin aniorpher grauer Nd. cnistand, der aus MgiON)^ -)-Krystall-NIf3 u. feiu 
yerteiltem lig  bestand. — Zn  reagiert mit Hg(CN)2 in fl. NH3 unter B. von Zn(CN),, 
u. lig . In dieseni Palle bilden sieli nielit zwei Schicliten im Ąnfang. — Mit. Sn 
entsteht eine Lsg., die hauptsachlich Sn(GN)2 entluilt, gleichzeitig bildet sieli ein 
weiCer, nielit niiher untersuchter Nd. (Journ. Amfirie. Cliein. Soe. 46. 1559—68- 
Stanford [Cal.], Univ.) H a b e r l a n d .

C. H. M. Jenkins und D. Hanson , Die Konstitulion der Legicrungen von 
Kupfer und Cadniium. (Journ. Tnst. Metals 31. 257—73. — C. 1924. I. 2574.) LCdkis.

Tomimatu Isahara, U ber das Gleichgewichlsdiagramm des Kupfer-Zinn-Systemcs. 
Der Inlialt ist naeli Metal Ind. [London] 24. 253. (S. 300) wiedergegeben. (Journ. 
Inst. Metals 31. 315—48.) LOm-n.

L. Tschugajeff und S. Iljin , Uber kompl&će Verbindmiyen des zweiwertigen 
Płdtins mit organisehen Disulfiden und Polysulfidcn. Abhandlung V. Verfal3t vón
E. Eritzmann. (IV. vgl. S. 375.) Zur DarSt. der Verb. des P t mit Diathyldithio-
S-dimethijltnmethylcnglykolather, (CII3)2 • C • (CH2S • C,H,;)2, lieB man das Disulfid des 
Pentaglykols auf KjPtCl, in wss. Lsg. einwirken, rosa Nd. l>tO,jII2„SX’l.,, unl. in 
den Ublicnen LOsiingsmm., gelit beim Erwarmen in troekenein Zustand bei 114 bis 
110° in dic gelbe Modifikation, F. 218—219°, iiber, in wss. Lsg. findet die Um- 
wandlung bei 70—80° statt. Die roto ModifiKatioń (I) ist dimer u. bildet mit dem 
Salz der ersten Reisetschen Base beim Erwarmen das Magnussche Sal z, die mono- 
mere gelbe Modifikaticm (II) gibt diese Rk. nielit, 1. in A. — Bei.Einw. des Pen ta-

ć j H s  c j r . C2II,
C H ^ r ^ C l I , —S , „  t j .  . . - S — CII2̂— p  —CII;, 
C I I ^ ^ C H , —S ■" 1 " S - C 1 I 2-^ U^ C I I ;, I’tCl4 c i i ^ . c i L - Ś k  I ) f

C I I j^ ^ ^ C I I j—S -  "-Cl
I  ( i n ,  ó 2h 6 I I  Ó2H ,

erythritdthyllhioalhers, C(CIT2-S-C2II.^, auf K.PtCl, entsteht bei Zimmertemp. C(CIL- 
SC2II5).[-PtCLj (III) erst wciBgrau, dann gelb, ani besten wird das Verhaltnis 2 Mol. 
K.PtCl, auf 1 Mol. Tetrasulfid gewahlt, bei SuHuUiberschuB wird die Substanz un- 
rein, zers. sieli iiber 233° ohne zu schmelzen, unl., reagiert nielit mit dem Chlorid 
der ersten Reisetschen Base. Bei hiiherer Temp. entsteht ein Gcmiseli zwei er 
Yerbb., eine blaBgelbc, unl. in Clilf., ident. mit I I I ,  u. eine liellgelbe. P t,- 
C ^ U ^ - C l , ,  F. unter 100", 1. 1 1 1  Clilf. :— Mit AeetylenglyhńathyltMoiither, Ć21I5■ S • 
C I I -C U .S -Ą H ;, in einigen Min. rosa Nd., [ lH -2 C ji- 'S -C H = C n -S -C jy 'P tC l, ,  
der in dic gelbe Modifikation [Pt • C2Hs • S • C11 — C11 • S • C,11- • Cl ]̂ iibergeht. (Ztschr. 
f. miorg. u. allg. Cli. 135. 143— 52.) J o s e p i iy .

L. Tschugajeff und C. Iw anoff, Uber komplexe Yerbindungen des Palladiums 
mit organisehen Mono- und Disulfiden. Abhandlung VII. YerfaGt yon E. E ritz- 
m ann. (V. vgl. vorst. Ref.) Vff. priifen zuerst dic Arbeiten von A r d e l l  (vgl. 
Ztschr. f. aiiorg. u. allg. Cli. 14. [1897]) u. von P h i l l ip s  (Journ. Aineric. Clicm. 
Soe. 23. 250. [1901].) u. finden Abweichungen 1 1 1  den angegebenen FF. [PdCL- 
2 (ColIjljS] (I) aus einer w. Misehung von Clilf. u. PA. umkrystallisicrt F. 82° (nach 
A r d e l l  78°) [PdBr„ • 2 (C JI6)s‘S] (II) k. aus Clilf. umkrystallisiert F. 100° (nach 
Au DELL 98°) [PdJ2 • 2 (Cjil-)2Ś] (III) aus Misehung yon- PA. u. Clilf. umkrystallisiert 
F. 104° (nach A r d e l l  110°). I 1 1  100 g Isopentan losen sich yon (T) 0,50 g, von
(II) 0,023 g, von (III) 0,32 g. — [PdCI2-C2H5SCII2SC2I I J  (IV) durch Rk. yon
1 Mol (NII4)4PdCl4 in l0f/oig. wss. Lsg. mit 1 Mol (C2HsSCH2)2, liellgclber 
Nd. mit W. u. A. gewaschen bei 90—100° getroeknet aus sd. Clilf. umkrystallisiert,
F. 180°. — [IM B r.-C JI.SCILCILSCJI,] (V) duukelrot, aus Clilf. F. 159°. — [PdJ2 ■ 
C.HjSCII-jCUjŚ-CjlIJ (VI) aus Clilf. F. 154°. Die mittlere Loslielikeit in 100 g 
CIICL, ist yon (IV) 0,138 g, yon (V) 0,301 g, yon (VI) 0,194 g; 1 1 1  100 g Bzl. (IV)
0,023 g, (Y) 0,037 g, (VI) 0,028 g. — Bei Unters. des Ycrli. der Pd-Komplexc gegen
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CO crgab sieli, daB dic aminoniakal. Vcrbb. durcli CO in wss. Lsg. bei gewohti- 
liclier Temp. sclinell zers. werden. Die Sulfidyerbb. lassen sieli durcli CO scliwercr 
zersetzen, die Mouosulfidverbb. leieliter ais die Disulfidyerbb. Zugabe organ. Sulfide 
stauen den ZcrsetzungsYorgang. Der Losliclikeitagrad der Verl>. als auch der des 
CO ist von EinfluB auf die Red., z. B. werden nur Cbloride zersetzt, Bromide u. 
besonders dic labilen Jodidc niclit, in Clilf. werden aucli Cliloride nieht reduziert. 
(Ztsclir. f. anorg. u. allg. Cli. 135. 153—160.) J o s e p h y .

L. Tachugaj eff und W . Malzschewsky, Uber LeUfahujheit einiger Verbin- 
dungeii des Platins m it Thiouthern. Abliandlung VIII. VcrfaBt von E. Eritzmann. 
(VII. vgl. vorst. Ref.) Vff. untersuelicn den EinfluB yersehiedcner Faktoren auf 
die Lcitfiihigkeit u. den Ionisationsgrad der Verbl>. des 2-wertigen P t mit Athyl- 
sulfid in waa., alkoli. oder methylalkoh. Lsg. Sie beatiitigen die Bcobaclitungen 
von KljASON (Her. Dtscli. Clicm. Ces. 28 . 1493. [1895}) u . zeigen, daB das «-Chlorid 
der Pt-Diiithylsulfidverb., d;is der Wernersclien cis-Konfiguration entspriclit, nur 
geringe Lcitfiihigkeit besitzt u. in der Kiilte iiiclit mit AgXO:, rcagiert, das fj-Isd- 
mere, das aus der «-Form durcli Angliederung von TliioStliern u. folgende Ab- 
spaltung dargestellt. wird u. der trans. Konfiguration entspriclit, besitzt groBere 
Leitfiihigkeit u. rcagiert leiclit mit AgX03. Die groBere Neiguug des Cl zu Salz- 
weelisclwrkg. im letzteren Fali, die auf den ersten Blick der Weruerscben Theorie 
widersprićht, nacli der sieli das ganze Mol. in der inneren SphSre befindet, [PtCl_, • 
2 (C ,iy 2S], wird folgendcrmaBen erkliirt, wenn dic trans-Lugerung der Halogenide 
dic bas. Eigenscliaftcn des Mol. erlicjlit, so kann aucli dic Tendenz des Cl zur 
Ionisation dureh allmahlichen Obcrgang in die iiuBerc Spliiire erhoht werden, was 
durcli bestandiges Anwachsen der Lcitfiihigkeit mit der Zeit bestiitigt wird. Beide 
Isomeren entsprechen dem Wernersclien Typus der Nichtclektrolyte. Gibt man 
aber zur Lsg. der Iaomcren in CII3OH waclisendc Mengen Thioathcr, so steigt die 
Leitfahigkcit bis zu 2 Mol. sclinell, dann langsamer u. nithert sieli einem Grenz- 
wert, der bei 8 Mol. Thioiither erreiclit wird. Der Unterschicd in der Leitfahig
kcit beider Isomeren gleicht sieli dabei baki aus. Der Anstieg bedeutet den 
Ubergang des Nichtelektrolyten in den Elektrolyten [P t-4 (CJIA.SJCL. (Ztschr. f.
anorg. u. allg. Cli. 135. 385— 91.) JOSĘPUY.

L. Tschugajefi' und N. Władimiroff, Uber Leitfahigkeit der Platinmonosulfid- 
verbindmgen in niełhylatkoholischcr Losung. Abliandlung IX. YerfaBt von E. Eritz- 
maiin. (VIII. vgl. vorst. Bef.) Die Untcrss. wurden mit (C,.,II5)2S u. (Ć3II7)2S aus- 
gefiihrt. Besonders bemerkenswert ist, daB der Grcnzwert des Lcitvermogcns bei 
Zugabe von Siilfid in 011,011 bei dcm ^-Isomeren sehr schnell erreiclit wird, 
wUhreud fiir das cć-Isomere mclir Zeit crforderlich ist. Beim Stehen der Lsgg. 
wiilireud 20—48 Stdu. steigt die molckularc Lcitfiihigkeit fiir das «-Isomcrc stark 
an, wiihrend sio fiir die |?-Verb. ctwas sinkt. Das yerscliiedenc Verh. wird dureh 
dic Konfiguration der Yerbb. erklart. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Cli. 135. 392 bis 
400. Petersburg, Univ.) JoSEPHY.

Maurice Cook, D a s C adm ium -B lci-Z inlc-Sysłem . (Journ . In s t. M etals 31. 297 bis 
313. — C. 1924. II . 22.) L O d e r .

C. Mineralogische und geologisciie Chemie.
W. Meigen und 0. Scharsclimidt, Analysen einiger cadmiumhaltiger Zinherze. 

Vff." bestimmen die Zus. einiger Zinkerze von Wiesloeh (Baden), die ais be
sonders reicli an Cd bekanut waren. Die Ąnalyse erwies das Gegenteil. Cd wurde 
durcli doppelte Fiillung mit 11, S in II2S04-saurer Lsg. bestimmt. Bei geringen 
.Mengen ist dic Best. ais Sulfat der ais Pyrophosphat vorzuzichen. Zu wurde ans 
essigsaurcr Lsg. mit II2S gefiillt u. in Oxyd ubcrgefiihrt so gewogen. Es handelt
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sich um einen ziemlich rcinen Galmei, der nur etwa 0,017% CdO enthiilt. Die 
untersućhte Zinkblende (64,5% Zn) hatte etwa 0,18% Cd. — Drei weitere Zink- 
blenden stammten aus der Tsumeb-Mine im Otavi-Bergland. Auf Indium u. Gallium 
wurde in diesen mit Hilfc eines konkaven Rowlandgitters gepruft; doch konnte 
auf Grund eingebender Unterss. nur auf ihre Abwesenbeit gesehlossen werden. 
(Ztschr. f. anal. Ch. 64. 212—18.) H o r s t .

Ch. Moureu, A. Lepape und H. Monreu, Radioaktimtat ciniger Thermal- 
fjitcllen von Madagaskar (Antsirabe-Becken) und von Reunion. (C. r. d. 1’Acad. des 
sciences 179. 123—29.) B e h r l e .

L. Yegard, Der Ursprung des Nordlielitspektnms. (N atu rw isscnschaften  12. 
616-18 . — C. 1924. II. 169.) B e h r l e .

G. Cario, Uber die Entstelnmg des Ńordlićhtspcktrums. G egenU bcr V eg a r d  
(vorst. Ref.) v e r tr itt  Vf. n ach  m it J. Franek ausg efiih rten  V erss. d ic  A nsich t, dafi 
d ie g e lb g ru n c  u. b laugriiiie  L in ie  des N ord lich ts  dem  Sauerstoff' zu zu sch re ib en  ist. 
V f. k o n n te  bei geeig n eten  A n rcg u n g sb ed in g u n g cn  in  re inem  0 2 so g a r bei Z im m er- 
tem p. S pektrogram m c erh a lten , die bei B en u tzu n g  a h n lich er D isp ersio n  w ie  bei 
Y e g a r d  das g leiche A u ssehen  zeig ten  w ie V kgards P la tte , dic e r  be i B e strab lu n g  
v on  Stickstoffeis e rb ie lt. B ei Y c rw en d u n g  e ines G em isches von  0 2 u. N a kom m en 
noch die y o n  V eg a rd  beo b acb te ten  K an ton  d e r S ticksto ffbanden  h inzu , u . die beiden  
S p ek tra lb ild e r von V f. u. Ve g a r d  w erd en  v o llig  iden tisch . — V f. m eint, daB der 
von Y eg a rd  b en u tz te  feste  N 2 auch  0 2 en th ie lt u . daB das von  V eg a rd  beobachteto  
„N ach leu cb ten "  a u f  cin L eu ch ten  d e r  festen  S ubstanz  zu ru ck zu fiih ren  ist. E r  bSlt 
fiir bew iesen , daB dic g riinc  N o rd lieh tlin ie  n i c h t  du rch  L eu ch ten  von in de r 
A tm osphfire sc liw ebenden  N 2-K ry sta llen  en tstch t. (N a tu rw issenschaften  12. 618— 19. 
G ottingen , Univ.) BEHRLE.

D. Organische Chemie.
P. A. Levene und L. A. Mikeska. Uber die Waldensche Umkehruiig. I. (Vgl. 

Science 59. 168; C. 1924. I. 2240.) Um festzustellen, ob die Waldensche Um- 
kehrung mit einem Wcchsel der Polaritat der Substituenten am asymm. C-Atom 
zusammenliiingt u. auch auftritt, ohne daB dieser Wechsel durch Substitution er- 
folgt, haben Yff. das l-Methglhexylcarbinol zunachst in das entsprecliende d-2-Brom- 
octan, C8H17Br, durch D est mit IIB r (vom Kp. 124°) ubergefuhrt. Kp.10 65—70°; 
[«]„ =  —]—14,56°. Dieses liefert mit alkoh. KHS-Lsg. das 1-2- Mercaptooctan, 
C8H 130 3S, Ol vom Kp. 64°; [«]D =  -f"8,64° (? soli wohl heiBen —8,64°. D . Ref.).
— Daraus mit H N 03 (D. 1,42) d-Octan-2-su.lfonsaure, isoliert ais Ba-Salz, CIt!H34• 
0 6S2Ba, wl. in k. W. Die freie Siiure zcigt [«]D =  —f-2,54°. — Bei der Einw. yon 
SOClj auf l-Oetylalkohol in der KSlte wurde ein Ol erhalten, das bei der Dest. 
eine zwischen 50 u. 79° ubergehende Fraktion von [a]D -= —[“14,75° mit 8,5% ioni- 
sierbarem Cl, wahrscheinlicli aus C8H 17S0C1 stammend, u. eine Fraktion vom Kp. 79° 
u|  M d  =  —J—26,68®, d-2-Chloroctan, C8H 17C1, lieferte. Mit sd. SOCla liefert 1-Octyl- 
alkohol das d-Dioctylmlfit, CI0lI34O3S, vom Kp. 178—179® u. [«]n =  -)-14,890. (Journ. 
Biol. Chem. 59. 473—78. R o c k e f e l l e r  Inst. for Mcd. Research.) Oh l e .

Y. Grignard und R. Jenkins, Uber gemischte Organoaluminimnverbindungen. 
Monoathyl- und Diathylaluminiunijodide. Zur Prufung der Frage, ob die Einw. 
von CjIIyJ auf Al i n  Abwesenbeit von Losungsmm. nach der von S p e n c e r  u . 
W a l l a c e  (Journ. Chem. Soc. London 93. 1827 [1908]) angegebenen Gleichurig:
2 Al -f- 3 C2II5.I =  (CsH 5)2A1J -f- CjH jAJJj erfolgt, wnrden 7 g Al-Pulver mit 10 g 
C2H5J  auf 72° unter RuekfluB erhitzt. Nach 10—15 Min. liiBt man die Temp. all- 
mahlich fallen u. gibt nach n. nach 40 g C21I6J  zu, worauf 1 Stde. auf 100—110° 
erhitzt wird. Das Reaktionsprod., eine leicht bewegliche Fl., erleidet Zers. bei
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Dest. unter gewolinlichem Druek (auch in X2-Atniosphare). Durch Yakuumclesf. 
in Na-Atinospharc konnten isoliert werden: I  Itiathyldlumitmmyodid, (C2IIJa A1J, 
Kp.4_ 5 118—120°, au Luft sofort cntziindlich, brennt mit rotcr Flamme unter Entw. 
brauner Dampfe, wird durch W. explosionsartig zers., durch vorsiclitige Zugabe von 
W. Zers. zu (72if 0; D.274 1,609; kryoskop. Mól.-Gew.-Best. in Bzl. deutet auf Verb. 
[(CtH,),^AlJ\. II Ałhyldijodid des Al, C,H5A1J2, yiereckige Tafeln, Kp.4 158—160°, 
F. 35—37° (zugeschmolzenes, N2-gefiilltes Rohrćnen), 11. in wasserfreiem Bzl. u. A., 
entziindet sieli nach kurzer Zeit an der Luft, brennt mit rotlicher Flamme, unter 
Entw. von J-Dampfen; reagiert mit W . weniger heftig ais voriges, liierbei wird 
ebenfalls C2H8 gebildet, Das Mol.-Gew. entspricht der doppclten Formel. Beide 
Verbb. sind 1. in A. unter Wiirmeentw. W ird A. nach einigen Stdn. im Yakuum 
entfernt, so bleiben Monoałherate ais bewegliche Fil. zurtick, die sieli au Luft nicht. 
spontan entziinden; in trockuer Luft bestiindig, in feucliter Luft moussierend; 
Flamme gelb, Diimpfe weiB; reagieren heftig mit W. unter Gasentw. u. B. einer 
weiBen in W. 1. M.; durch N ebenfalls Zers., 1. in wasserfreiem Bzl. u. A. Yerbb.
I u. II reagieren nicht mit C02. I gibt in Bzl. mit Aceton in N2-Atmospliare nur 
wenig Mesityloxyd. Mit C0H5CHO entstelit ein noeh nicht identifiziertes Geinisch 
vou Verbb. mit Kp.13 180—215°. ■— II In Ggw. von wenig C2H,,J, reagiert mit 
IlgClj in der Kalte zuniichst unter B. von HgJ2, danach von H gJ; bei 140—150° 
entstelit sofort Hg. Ahnlieh yerhiilt sieli I  gegeniiber HgCl. — Durch Ein w. von 
CjHjBr auf Al entstelit ansclieinend Vcrb. (C.1II6).1A lBr1C.2lT6AlBr2, Kp.I5_ 10 120—125".
C. r. d. 1’Acad. des scienccs 179. 89—92.) H abeb land .

H. J. Ciarkę und W. W. Hartman, Darstellung von Thioessigsaure. Die 
Darst. von CII3COSII (Ausbeute 70%) gelingt gut durch Einleiten von II2S in Ace- 
tanhydrid, das ungefiihr 2% CH3C0C1, HC1 oder CH3COBr enthiilt. Anhydrid 
oder CII3COCl allein reagieren niclit mit H,S-CH3C0Br ist ein besserer Kata- 
lysator ais CH3COCl. Die Rk. verliiuft in zwei Stufen; zur B. der ersten 20—30% 
Thiosaure ist nur der 10. Teil der Katalysatormenge erforderlicli mit der die Rk. 
bis zu Ende verl5uft. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 1731—33. Rochester [N.Y.], 
Eastman Kodak Cy.) H a b e r l a n d .

R. Locquin und L. Leers, Uber einigc neiie Pinakoline. Fortsetzung der vorigen 
Mitteilung (S. 614). Die rom. Ziffern beziehen sieh auf die daselbst angefuhrten 
Formeln. — Trimethylisopropylglykol (L, R — C3H,iB0) lieferte: Stmiicarbazon, F. 150". 
Daraus 2,3,3-Trimcthylpcntan<m-4 (II., R =  C3H71s0), Kp.750 150—151°, D.(° 0,856. 
Chcim, K p . , 4  104—105°, F. 41°. — Oxydation mit HNOs ergab Dimethylisopropylessig- 
siiure, CjII140 2, Kp.,2 104—105°, F. 41—42°. Chlorid, Kp. 148—150°. Amid, F. 129°.
— Aus der Mutterlauge obigen Semicarbazons wurden mit Crismerreagens Spuren 
eines 2. Oxims vom F. 140—141° gcwonnen, iden t mit dera Dimethylpinakolinosnm 
(vgl. III., R =  C3H71so) von N ef (Liebigs Ann. 310. 323 [1900]) u. H a l l e r  u . 

B a u e r  (C. r. d. l ’Acad. des sciences 150. 185. [1910.]). Dieses Pinakolin (Kp. 133 
bis 135°) gibt nur selir schwer ein Semicarbazon vom F. 132°. — Tiimetliylisobutyl- 
glykol (I., R  =  C4Hci30) lieferte: Semicarbazon, F. 133°. Daraus 2,4,4-Trimelhyl- 
licxanón-S (II., R =  C4II0,SO), Kp.;50 164—165°, D.4° 0,845. Oxim, Kp.14110—111", 
F. 61°. — Oxydation mit IIN 0 3 ergab Dimethylisobutylessigsaure, C8Hlt)0 2, Kp.14 114". 
Chlorid, Kp.14 67°. Amid, F. 71°. — Das isomere 2 ,2 ,o-Trhnethylhcxanon-S (Ul., 
R  =  C4II9|s0) bat nach H a l l e r  u . B a u e r  (1. c.) Kp. 157— 158° u. F. des Oxima 
77—78°. Vff. baben es ferner aus Piyalylchlorid dargestellt u. gefunden: Semi
carbazon, F. 145°.

Die bisherigen Unterss. liaben prakt. eine brauchbare Methode fiir die Pina
koline II. ergeben. — Theoret. lassen sie nicht erkennen, ob CI13 oder R melir 
Affinitat beansprucht, denn in beiden Fiillen liiBt sieli die ausschlieBliche B. yon
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II. erkliireiif Mit der llypotheso von M eeuw ein (Liebigs Ann. 419. 131; C. 1920.
I. 153), daG dic Valcnzbeauspruchung der Alkyle period, abwechselt, u. den von 
dieseni Autor gegebenen Zahlenwerten sind dic Ergebnisse der Vff. niclit yereihbar. 
Denn wcun z. B. C3II,ls0 anniihemd (0,8) dieselbo Affinitiit wie CK, besitzcn wurde, 
so miiBtc das betrcifende Pinakon I. groBerc Mcngen des Pinakolins III. liefern, 
was niclit der Fali ist. Bis auf weiteres liuiB man dalier dem CIł3 eine Ausnahme- 
stellung zuweisen u. auf numer, Sehatzungen yerzichtcn. Es ist weiter wahr- 
scheinlich, daB der Ausfall der Pinakolinnmlagerung von der yerśehiedcncn Stabilitiit 
der theoret. moglichen Pinakolinc bestimmt wird. (C. r. d. 1’Aead. des sciences 179. 
55—57.) L indekbaum .

Ralph Edward Gibson, JEIekłrolyse von Gemischen vón Acctaten und Trichlorace- 
taien. Mischungen von CHsCOOK- u. CCLtCOOK-Lsgg. im Yerliiiltuis 2 :1 wurden bei 
20° bei 2—3 Amp./qcm 45 Min. elektrolysiert. Es hatte sich nach dieser Zeit eine iiligc 
M. abgesehieden, dereń analyt. Unters. ergal), daB sie zu l°/o aus JIexachlorathan, 
CSC1,.,, F. 183—184° (in zugesclnnolzcncm Bohrchen), 71°/0 Trichlormethyltrichloracctal 
u. 24% Tńchlormethylacetat bestand (Best Feuchtigkcit). Das im Laufc der Elclc- 
trolyse an der Anodo entwickelte Gas hatte folgende Zus.: 87°/0 CO,, 8% C3II it je. 
l°/o 02> CO, C, II. u. CH./JI, sowie Spuren yon COCl2 u. CL. Der restlichc Elektrolyt 
enthielt HCl u. CII.,0. Cif ,OH oder Metliylester waren nicht gebildet. worden. Dic 
gobildeten Prodd. kann man sich nach folgendcn Rkk. entstanden denken:

a) aus jo 1 Mol. jeder Siiure:
CILjCOOII +  O == CIT„ +  CO., +  H ,0 ; CII., +  CII, =  C2 II4; 

CILjCOpii +  2 0  =  CH20  4 -  C 0 2 +  H20 ;
CCI3COOII +  O =  CC130II +  CO, 3HCl +  2 CO...

b) aus je  2 Mo!, jeder Siiure:
2 CILjCOOH - f  0  =  G,H„ +  2 CO., +  11,0; 

2CClaC 0 0 II +  O =  CCI3C0.,C • Cl3 +  II.,0  +  CO.,; 
2  CCljóOOH +  O ±= C-C1 3 -CC13  +  ILO’ - f  2  C02.

e) aus je  1 Mol. bcider Situren:
CC1 3 C0 0 H 4- c h 3c o o h  4- o =  cir,co,cci3 H- H . , 0  =  co2.

Dic Hauptrkk. wiihrcnd der Elcktrolysc sind nach den untcr a) genannten 
Gleichungen vcrlaufen. Dic elektrolyt. Zers. jedes der eiuzelnen Salze wird durch 
die Ggw. des andercu weitgehend bęcinfluBt. DaB hauptsiiclilieh Prodd. nach a) 
gebildet werden, ist darauf zurUckzufiihren, daB bci alleinigcr Elcktrolyse von 
CH.tC 00K  infolgc hoher Acetationenkonz. an der Anodę dic lik. yeriiiuft nach:
I .  2 C H 3COO +  II20  =  2 C H ,C 0 0 H  +  O — >  2. C II3 -C H 3 +  2 C 0 2 +  I I 20 .
W ird  d ic A ccta tkonz . du rch  Z ugabe  y o n  CC13C 0 0 K  jed o eh  hofabgese tz t, so w erd en  
2 C II3COO H n ich t so le ich t reag ieren  konnen , es w erd en  y ie lm ehr dic beiden  B k k .:
3. C II3C 0 0 H -4 - O =  C 0 2 +  C II30 1 I u . 4. C II3C 0 0 II +  O =  C II2 4 - CO* 4 - H aO 
le ich te r m oglich scin. DaB d ie  B k . 3 w onig  m crk b a r w ird , e rk liirt sich  da rau s, 
daB die [011'] an  d e r A n o d ę  im  yorliegenden  F a lle  m inim al is t (ygl, IIoFEH u. 
M o e s t ,  L ie b ig s  A nn . 3 23 . 286 [1902]). (Proc. B oy. Soc. E d in b u rg h  4 4 . 140 
bis 152.) IT a b e r i.a n d .

A. v. Szent-Gyórgyi, Sludicn iiber biolugische Oxydation. III. U ber das Oxyd 
der SH-Gruppc und iiber dic Oxydation durch Athylpcroxyd. (II. vgl. S. 615.) Die 
in der yorigen Mitt. (1. c.) beschriebene Oxydation durch Thioglyholsaure konntc boi 
Yerwcndung frischcr Chemikalien nicht bestiitigt werden u. beruht wahrsclioinlich 
auf Anhaufung von Peroxydou in der dainals yerwendeten Siiure. Die Annahme der
II. Mitt., daB das primiire Oxydationsprod. cin Iłyd ropcroxyd  sei, wird fallen 
gelassen. — Mit Athylperoxyd konnteu oxydicrt werden Glycerophosphorsaurc,
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Ameiscn- u. Essigsaure, Glykolsiiwe, inakt,. Milchmurc, a-Buttersaurc '), Apfelsdure, 
Weinsaure, Oitroncnsaure, Glycerimaure, Breiizlraubensaure, nicht osycliert wurden 
CHjOIi, A., Athylenglykol, Glycerin, Glucose, Aceton, dic hohcrcn Fettsiiuren, 
dic zweibas. alipliat. Siiuren, Inulin u. /9-But|Żrsiiurc.*') . (Biochem. Ztschr. 149. 
188—90. Groningen, Univ.) A. R. F. H u sse .

E. Darmois und A. Honnelaitre, Elektroniełrische TJntersućhung der Aeiditat 
der Gemische von Apfclsaure und Molybdąnsąure. Wic friiher. (Da r m o is , Journ. dc 
Physiąuc et lc Radium [G] 4. 49; C. 1924. i. 1021) gezeigt wurde, liiCt das polar i- 
metr. Yerb. yon Gcmisichen der Zus. (MoOa)„, } I0 3,0-CII.,-CJf(0II)-C'0.J[ auf dic 
Existeuz zweier Scrien von Yerbb. init n =  0,5 u. 2 sehlieBcn. Elektronictr. Best. 
von ph der gleichen Gemische bcstiitigtc die fruliercn Ręsultate, doeli ist diese 
Methodc an Empfindlichkeit der opt. wcit untcrlegen. (C. r. d. 1’Acad. des sciences. 
178. 2183—85.) IIe h te k .

Thomas Martin Lowry und Percy Corlett Austin, Ursache der Rotations- 
dispcrsionsaiiomalien der Weinsaure. Mit Bezug auf dic Yeroffontlichung von L o n g - 
CHAMiiON (C. r. d. 1’Aead. des scicnces 178. 951; C. 1924. T. 2580) bemerken Yff., 
daB eine yollstiindigc Umwandlung der u- in dic fi-W einsaure nicht inoglich ist. 
Die von L ongciiam ison  ais ^-W einsaure aufgefaBtc Yerb. ist yielmehr eine Gleieli- 
gcwichtsmischung yon ci- u. B-Simre. Letztere ist in freicm Zustaude noch nicht 
erhalten worden. Auf Grund opt. Eigcnschaftcn scheincn Brechweinstein u. Bor- 
weinsaure D eriw . der Źf-Siture zu sein. (C. r. d. 1’Acad. des scicnces 178. 1902 
bis 1904.) IlAHEEŁAKD.

D. H. B rauns, Fluoracetylderivate von Zuckern. 111. Optische Rulation und 
Atomdimcnsion. (Fortsctzung.) (U. vgl. Journ. Americ.. Cliem. Soc. 45. 2381; C. 
1924. I. 1507.) Vf. hat, in Fortsctzung sciner friihoren Untcrss., jctzt F-, Cl-, Br- 
n.J-Triaeetyl-l-arabinose dargestellt. Dic Differenzen der sp c z i f. Rotatiou zwischen 
F-C1-, Cl-Br-, Br-J-Dcrivv. stimmen, wie die im Original angefiihrte Tabelle zeigt, 
gut uberein mit den yon BltAGG berechnetcn Differenzen der Atomdnrchmcsscr der 
Ilalogcnc. Die groBerc Abweichung zwischen dem Br- u. J-Deriv. ist darauf 
zuriickzufuhren, daB letzteres wenig bestiindig ist, dic W erte fiir die Rotatiou aus 
diesem Grunde nicht ganz sichor sind. Die vom Yf. erhaltenen [«]D-AVerte fiir 
Chlor- u. Bromtriaeetylarabinosc stimmen weder hinsichtlich der Drehungsrichtung 
noch der GroBc nach mit den friiher voh C havaxnk  (C. r. d. 1'Acad. des scicnces 
134. 661 [1902]) crmittelten uberein.

Y c rsu c h e . Fluortriacetyl-l-arabinose, Cu II160 7F , Darst. aus ^-Tetraacefy)-!- 
arabinose nach I I u d so x  u .  B r a u n S  (Journ. Americ. Chem. Soc. 37. 1283; C. 1915.
II. 322) mittcls HF. Aus sd. W. Nadeln, F. 117—118°, nach drcimaligem Um- 
krystallisiercn [«]D?0 +  138,02° (0,0017 g in 24,9767 ccm Chlf., 4 dm-Rohr) nach yicr- 
maligem Umkrystallisieren [«]D20 +138,18°; ohne Geruch u. Gesehmack, U. in 
organ. Mitteln, woraus jedoch schlccht umkryetallisierbar. — Chlortriacetyl-l-arabinose,
C,,[I,50 ;C], aus 1-Arabinose durch Erhitzen mit uberschussigem CII.,COCl in Ggw. 
yon ZnCl,; aus A. Krystalle, F. 146—147°, 11. in organ. Mitteln auBer PAc., Eigen- 
schaftcn wic yorige. [ci~]D -f-244,4° (in Chlf.). — Bromtriacetyl - 1 - arabinose, 
CjiH*»OjBr‘, aus A ., F. 138 — 139°, weniger bestandig ais yorige, Eigcnschaftcn 
ebenso wie yorige. [«]D20 +287,11" in Chlf. — Jodtriacetyl-l-arabinose, Cu H „ 0 ,J , 
aus c;-Tctraaectyl-l-arabinose in Eg. +  I lJ -E g . bei gewohnlichcr Temp. Nach
1 Stde. auf Eis gegossen, mit Chlf. ausgescluittclt; aus A. farblose Krystalle; ii tli. 
Lsg. wird beim Erwśirmen gelb, schlieBlich dunkelbraun. [«]D20 +339,06° in Chlf., 
ziemiich unbestaudig; im Yakuum iiber NaOH im Eisschrank langcre Zeit bestSndig.

') Gemeint ist wolil «-Oxyisobutteisaiire. (O, Ref.) - -  *) Wohl /j-Oxyb«ttcrsaure 
gomoint. (D. Ref.)
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(Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 1484— 88. W ashington, U. S. A., Dcp. of Agri- 
culture.) H abeb land .

Anie Pictet und N. Adrianoff, U ber dic Wirkung der Hitze a u f Saccharose. 
(Vgl. Helv. chiin; Acta 7. 295; C. 1924. I. 2582.) Durcli Erhitzen yon reinstem 
Rohrzucker auf 185—190° bei 10—15 mm wird W . abgespalten u. es entstehen nach- 
einander Isosaccharosan, Ci2H20O10, Caramelan, G,,H30O18, u. Caramelen, ;C88HjoOjS. 
Diese Yerbb. lassen sich leiclit isolieren, wenn man das Erhitzen nacli einem Ge- 
wicbtsycrlust von 5, 10 bezw. 20% unterbriclit. Das Isosaccharosan kann yon un- 
ycriindertem Rohrzucker durch YergJirung oder besser durch Fiillung der methyl- 
alkoh. Lsg. mit Aceton gereinigt werden. Amorphes weiBes Pulyer vom F. 94 bis 
94,5°, t^ ]D22 — +64°, selir liygroskop., sil. in W., 11. in CH3OH, Pyridin, zl. in sd. 
Eg. u. A., swl. in Aceton, unl. in A., Clilf., Bzl. Sclimeckt bitter. In wss. Lsg. 
wird es selbst iu der Kiilte schnell hydrolysiert unter B. yon Inyertzucker. IIex- 
ncełat, C24H32O10, dargestellt in Pyridinlsg. bei Zimmertemp., daraus mit 50%ig. A. 
gefitllt, mit A. aufgenommen, mit CaCl2 eingedampft, aus A. kleine Prismen vom 
F. 79—80°, [«]u =  -(-51,8° (CHjOlI; e =  0,56), unl. iu W ., sonst mehr oder 
weniger 11. Reduziert nicht Feliling u. neutrale KMn04-Lsg. — Caramelan ist ein 
hellgelbes, amorphes Pulyer vom F. 144—145°, weniger liygroskop. ais Isosaccha- 
rosan u. durchweg weniger 1., sclimeckt ausgcsprochen bitter. [«]D22 =  -{-80° (W .;
o =  1,3). — Caramelen, braunes, nicht liygroskop. Pulyer von noch bittererem Gc- 
schmack. F. 204—205°, sl. in W., sonst unl., [«]u23 =  -)-65,40. (Helv. cliim. Acta 
7. 703—7. Gcnf, Univ.) Oiir.E.

Ame Pictet und Paul Strieker, Konstitution und Synłhcse des Isosaccharosans. 
(Ygl. vorst. Ref.) Das Isosaccharosan reduziert bereits bei 40° Fclilingsche Lsg. 
(Reduktionsyermogen lialb so groB wic das fur Glucose) u. liefert ein Osazon. Es 
leitet sich also von einem Tsomeren des Rohrzuckers ab. Die Konst. geht daraus 
lieryor, daB diese Yerb. aucli durch Erhitzen yon Lavulosan u. Glucose bezw. Glu- 
cosan entstelit. Bzgl. des Reaktionsmeclianismus schlieBen sich Vff. der Erkliirung 
von G ćt.is  (Ann. Chiin. et Phys. [3] 57. 234 [1859]) an, wonach zuniiehst ein Zer- 
fall des Rohrzuckers in Liiyidosan u. Glucose anzunelimen ist, dann Glucose in 
Glucosan ubergeht u. die beiden Anhydride sich von neucm polymcrisieren. Dieser

i------------- O------------- 1

HOCIIj—CH—CH(OH)— CII—C—CHaOH 
i i

O O  I
HĆ----ĆH-CII(OH)-CH—CH(OH)-CHaOII

!------------- O-------------1

i------------ O--------------,
IIOCHj—CH—CII(OH)—CH—C(OII)—CHjOH II

Ó—HC—CH(OH)—CH(OH)—CH—CII(OH)—CHjOH
i-------------- o --------------- i

Yorgang wird durch Spuren yon ZnCl2 begiinstigt. Dom Tsosaceharosan schreibcn 
Yff. die Konst. I  zu. Yerss., durch Aufspaltung dieser Yerb. zur entsprechendcn 
Isosaccharosc (—  3-Glucosylfruetose) (Tl) zu gelangen, fiihrten noch zu keinem voll- 
stiindigen Erfolg. Mit 5%ig. NHS bei Zimmertemp. wurde eine feste M. erlialten, 
deren Zus. diesem Disaccharid ziemlich nalie kommt, das nicht mehr bitter sclimeckt 
u. nur sehr langsam KMn04 entfarbt. — I  gibt mit Phenylliydrazin in yerd. Essig- 
sSure bei 100° zunachst reichlich Glucosazon u. die nacli 1/s Stdc. davon h. filtrierte 
Mutterlauge liefert das Osazon C^lT^O^Ni, aus Essigester orangegelbe Krystalle 
yom F. 124—125°. (IIelv. cliim. Acta 7. 708—13. Genf, Uniy.) O h le .

Ernst Strupp, Das Problem des IAgnins. (Vgl. R . R ie f e n s t a h l , Ztsclir. f. 
angew. Ch. 37. 169; C. 1924. I. 2511.) Bespreehung der yorliegenden Arbeiten. 
(Wchbl. f. Papierfabr. 55. Sondernummer 82—89.) Si)VKRN.
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R. Riefenstahl, Uber den gegenwartigen Stand der Ligninchemie. (Vgl. Ztschr. 
f. augcw. Ch. 37. 169; C. 1924. L 2511.) Berichtigung ciniger Irrtiimer des Vfs. 
iiber die Auffassungen ScuRAUTns vom LigninmolekUl. (Ztsclir. f. angew. Ch. 37. 
544—45.) J u n g .

G-. H. Burrows, Das Gleicligeioicht zwischen Thioharnstofj' und Arnmomumthio- 
cyanat. Es wurden 0,01 Mol. beider Verbb. allein, geinischt oder in Propyl- oder 
Butylidkohol (25 g) gol., auf verschiedene Tcmpp. in zugeschmolzenen liohreń er
hitzt. Das Ergebnis zeigt die naehstehende Tabelle. Zwischen 132 u. 156° betriigt

Temj). Erliiteungsdauer
Stdn. Losungsmittel % NH4SCN 

im Reaktionsprodukt

132° 65 Propylalkohol 80,5
1156 17 }> 76,3
132 .89 Butylaikohol 76,1
156 22 71,6
132 54 keins 66,4
156 19 73,3
156 17 )> 73,1
182 2 )} 76,0
182 6 77,6

die Umwandlungswiirme von 1 Mol. NH4SCN in 1 Mol. CS(NH2)a annahernd 
4000 cal. fiir die festen geschmolzenen Verbb. Die abweiebenden W erte, dic Yf. 
gegeniiber den von friiheren Autoren- ycroffentlichten W erten (vgl. R e y n o l d s  u . 
W e k n e b , Journ. Chem. Soc. London 83. 1 [1903], sowie W a d d e l l , Journ. Physical 
Chem. 2. 525 [1898]) gefunden bat, erklaren sich aus der angewandten Analysen- 
methode. NH^SCN  kann neben CS{NILi).1 mit AgNOa u. Eisenalaun nur bestimmt 
werden, wenn zuerst CS(NII2)2 mit Jodlsg. titriert u. der Gesamt-AgN03-Betrag um 
den der zugegebenen J-Lsg. entspreebenden Betrag yermindert wird. (Jouni. 
Americ. Chem. Soc. 46. 1623—27. Burlington [Vermout], Univ.) I I a b e r l a n d .

Alexander Łowy und Henry S. Frank, Elektrolytisclic und chemische Chlo
rierung von Benzol. Eine Mischung von CaS t  u. IIC l (D. 1,06) wurde unter Riihren 
bei Tempp. von 12—70° mit ycrsehiedener Stromdichte elektrolysiert (App. ygl. 
Original) u. nacli beendeter Elektrolyse Uber Naclit stelien gelassen. Nach Trennen 
beider Schichten wurde dic wss. Schiclit mit Bzl. durchgesclittttelt, dic Bzl.-Lsgg. 
alkal. gemacht u. mit Wasserdampf dest. _ Der Ruckstand der Dest. wurde mit A. 
extrahiert u. hieraus der in Alkali unl. Anteil bestimmt (holier chlorierte Prodd.); 
der in A. unl. Anteil * wurde nach Ansiiuern mit A. extrahiert u. ais alkalil. Teil 
bestimmt (teerigc, plienolartig riecliende M.). Aus den Tabcllen des Originals 
lassen sieli folgende Sehliisse zichen: Unter den gegebenen Bedingungen ist eine 
elektrolytische Chlorierung yon C0H6 unter Riihren durch IICl (oder NaCl) moglich. 
Bis 60° steigt mit steigender Temp. dic gebildete Menge GJ£tCl\ die Ausbeute 
hieran wird durch die Ruhrgeschwindigkeit yergroBert. Ggw. von J  erhoht die 
C0H.C1-Meuge. Hoher chlorierte Prodd. bilden sich vor allem bei erhohter Temp., 
bei der auch besonders starkę anod. Osydation des CSII9 zu C 02 eintritt. Ver- 
mehrung der Stromdichte ftilirt zu Yermebrung alkaliunl. Prodd. W ird die Chlo
rierung ohne Elektrolyse durchgefuhrt, nur durcli Einleiten yon Cl in C6I10 unter 
Riihren, so ergibt sich, daB bei trocknen Substanzen eine Chlorierung nicht statt- 
findet; W. wirkt ais Cl-Ubertr3gcr, hobere Chlorierungsprodd. wurden nicht ge- 
bildet. (Trans. Amer. Electr. Soc. 43. 107—17. 1923. Pittsburgh, Uniy.) H a b e r l .

P. G. van de Vliet, Untersuchungen iiber die Monochlortrinitrobenzole und den 
Auslausch ihrer Substituenten. Von den 6 moglichen Monochlortrinitrobcnzolen sind 
bisher nur das l-Chlor-2,4,6- u. -3,4,6-trinitrobenzol bekannt. Yf. bat Darstellungs- 
methoden auch fiir die nocli fehlenden Iaomeren ausgearbeitet, nur das 1-Chlor-
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2 ,3 ,G-trinitrobonzol kountc auf koine Weise orhaltcn Werden. — l-Cldor-2,4,G-lri- 
niłrobeńźol (Pikryldjjorid) (I). Aus A., dann Lg., F. 83". — l-Chlor-3,4,5-tri)dlro- 
benzol, G0H2 O8N3Cl (II). A li Ausgangsmatenąl diente ein Gemiseh von 1,4-Dichlor-
з,5- u. wenig -3,6-dinitrobenzol, erhalten dureli Nitrieren von 1,4-Diehlorbenzol 
(Vgl. IIOLLEMAN, DEN IIOLLANDER u. van  H a e e t e n , Rce. trav. cliim. Pays-Bas 40. 
323; C. 1921. 1 1 1 . 623). Hit 4-n. alkoli. N il, erhiilt man daraus 4-Cldor-2,6-di- 
nilranilin. Dieses wird in H N 0 3  (D. 1,4) eingetragen, unter starker Ktihlung mit 
N2 0 3-Gas beharidelt, auf Eis gegossen u. m it'NaN0 2 -Lsg. yersetzt. A usbeuteanIL  
ca. 70%. Ueinigung dureli SeliUtteln mit 1 IsSOj in Bzl. Gelbe Krystalle aus Bzl., 
F. 168°. —  1 -Clilor-3 ,4 ,6-tiiiiłrobenzol (III). ni-Dielilorbcnzol wird nach F rie s  
(L ieh ig s  Alin. 370. 302 [1909]) ilitriert. Das crlialtcnc l,3-Dichlor-4,6-dinitrobcnzol 
(aus A., F. 103°) wird mit NH,,-Gas in sd. A. in 5-Chlor-2,4-dinitranilbi, F. 174°, 
iibergefuhrt. Ersatz des NIL dureli XQ| wic boi II. Ausbeute an III  50°/0. 
Gelbe Krystalle aus HNO, (D. 1,4), dann A., F . 116° (v-gl. N ie t z k i  u. Z a n k e r , 
Ber. Dtsch. Chem. Ges. 36. 3953 [1903]). — l-Chlor-2,3,5-łriniłrobenzol (IV). Wurde 
zuerst aus 2,4-Dinitranilin darzustellen yersucht (dessen Gewinnung vgl. IIOLLEMAN
и. van IIae fteN , Rce. trav. chim. Pays-Bas 40. 95; C. 1921. 111. 1006). Mit konz. 
IIC1 u. KC103  entstelit glatt 6-Chlor-2,4-dmiiranilin. Aus A., F. 157°. Aber dic 
Yerss., das NIL gegen N 0 2  wie unter II u. III auszutausclien, lieferten auBer 
Spuren nicht ideritifunerter brauner Nadeln (F. 85°) nur liarzigo Prodd. Folgendes 
Yerf. fuhrte zum Ziel: m-Nitroacetanihd wird nach WENDER (Gazz. chim. ital. 19. 
225 [1889]) mit IINOj (I). 1,52) u. konz. ILSÓ4  nitriert (Temp. bis 10"). Das er- 
haltćnc Gemiseh yon Nitrovcrbb. gibt aus A., dann Eg. 2 ,3-DinUroacepdińlid, 
F. 187°. (Yerdunsten der Eg.-Muttcrlauge liefert ein bei 114° sclim. eutekt. Gemiseh 
yon 2,3- u. 2,5-Dinitroacetanilid; dessen Yerarbcitung vgl. unten.) Yerśeifung mit 
konz. ILSO., bei 110° zu 2,3-DinUranilin (F. 127°). Dieses wird in einer Lsg. yon 
NaXOa in konz. ILSO., gel. u. unter starker Kuhlung in CuCl-Lsg. eingetragen. 
Dureli Dampfdest. isoliert man daraus das 2,3-Dinitrochlorbcnzol. Aus A., F. 78°. 
Letztcres wird in 50% S0 3  enthalteńder ILSO, gel., in eine Lsg. von S 0 3  in IINO.,,
D. 1,52, eingetragen u. 5 Stdn. auf 160—170° erhitzt. Aus dcm mit Eis gewoimencn 
halbfcsten Uoliprod. werden die Krystalle (IV) durch Zentrifugiercn isoliert. Aus A., 
F. 105—100°. Geht mit alkoh. NH 3  in obiges 6-Clilor-2,4-dinitranilui iiber, woraus sieli 
die Konst. ergibt. — l-Chlor-2,3,4-łri>iilrobenzol (V). Ist in dem nach dem Abzen- 
trifugieren fon  IV gewonnehen oligen Anteil eiithalten. Die nach einigen Woehen 
ausgeschiedeiićn Nadeln werden wieder durch Zentrifugiercn isoliert. Aus A., F. 6 8 °. 
Konst.-Beweis: Gibt mit alkol. NH 3  3-Chlor-2,6-dinitranilin, F. 112°, denn durch 
Eliminierung des NHj entstelit 2,4-Dinitrochlorbenzol. — In dem schlieBlieh ver- 
bleibenden oligen Prod. yermutete Yf. das l-Chlor-2,3,6 -trinitrobenzol. Dessen 
Isolierung wurde — oline Erfolg — mit Naphthalih yersucht, Die Naphthalinyerbb. 
siimtlielier Chlortrinitrobenzole wurden bei dieser Gelegenheit aus je  1 Mol. der 
Komponenten in A. dargestellt u. bilden hcllgelbe Nadeln mit folgenden F F .:
I 941 (bekanut), II 110", III 108°, IY 95—96°, V  112—113°. Naphthalinyerb. des
2.3-l)initrochlorbcnzols, F. 51°. — Auch hinsichtlieh der weiteren Verss., das
l-Chlor-2,3,6-trinitrobcnzol zu gewinnen, muG auf das Origiual yerwiesen werden.

Das unter IV ais Nebenprod. erhaltene eutekt. Gemiseh yon 2,3- u. 2,5-Di- 
nitroacetanilid wurde yerseift u. 50 g des Dinitranilingemisches 4 mai mit je  1 1 W. 
ausgekoeht. Der Ruekstand war 2,5-DinitranUin. Orangefarbige Nadeln aus Bzl., 
F. 138°. Aus dicsein bat den TIoli.andeb (Rec. tray. chim. Pays-Bas 39. 455; 
C. 1921. III. 950) durch Einfuhrung yon Cl u. Ersatz yon NH.j durch Cl neben
1.4-Diclilor-2,5-dinitrobcnzol in selir geringer Menge eine Substanz yom F. ca. 60° 
erhalten, die er ais l^-I>ichlor-3,6-dinitrobenzol (das einzige noch unbekannte Iso- 
mere dieser Gruppe) beschreibt. Yf. erliielt diese Substanz bei Wiederholung der
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Vcrss. ebenfalls, konute sie uber durcli mchrfaehcs Krystallisieren aus A. in licll- 
gelbc Prismcn u. roscnfarbige Nadeln (Dimorpliic), F. 87—88°, uberfiihren. Die- 
selbcn wurden idęStifiziert mit dem lJ3,4-Triclilor-3,6-dinitrobenzol yon IIO f f e k  
(llec. trav. chim. Pays-Bas 40. 158; C. 1921. III. 1008). Das l,2-Dichlor-3,6-dinitro- 
benzol ist demnach nocli immer unbekannt.

Vf. liat sodann das Yerh. der Chlortrinitrobenzole gegeu Na()CH3 untersuelit. 
Fur dic ąualitatiyen Yerss. wurden 1 bezw. 2 Mol. des Reagćnś in 0,5-n. Lsg. be- 
nufzt. Die Rkk. vollziehen sieli auf dem Wasserbad oder auch bei Zimmertcmp., 
dic Prodd. schciden sieli freiwillig aus oder werden durcli EingieBen in W. er- 
lialten. — I. 1 Mol.: Bei 40—50° sclim., scliwer identifizierbares Gciniscli. 2 Mol.: 
Mol.-Verb. C,.]L{NO.t)3(OC’I I j ,  NaOOJis. Scliarlaclirotc, cxplosive Nadeln, F. 105° 
(Zers.). Gęht mit Siiuren, langsam auch'mit W., in 2,4,6-Trinitroanisól, F. 58°, uber, 
das mit NaOCH3 die Mol.-Verb. zuriiekbildet. — II. 1 Mol.: 4-Chlor-2,6-dinitro- 
anisol. Aus A., F . 65°. Iteagiert nicht weiter mit NaOClI3, sondern gibt nur eine 
tiefviolette Lsg. (Mol.-Verb.), aus der es unyeWiridert zuriickgcwonncu wird. —
III. 1 Mol.: Gemisch. Aus CH3OII wird zucrst d,6-Dińiłroresorcindimcthylałhei', 
F. 155°, dann 3-CMor-d,6-di>iitroanisol, nochmals aus A., F. 105°, erhaltcn. 2 Mol.:
4,6-Dinitroresorcindimcthylather in quarititativcr Ausbeute. Reagiert nicht weiter 
mit NaOCH,,. — IV. 1 Mol.: 2-Clilor-‘l,6-dimtroanisol. Aus A., F. 37°. Gibt, mit
2 Mol. NaOCH| gekocht, ein braunes Prod., F. ca. 105°, wahrscheinlich eine Azoxy- 
yerb. — V. 1 Mol.: 3-Chhr-2,6-dinilroanisol. Bl;ittchen aus A., F. 101°. Dieselbe 
Verb. erhięlt BEN I I o ł la n d e u  (1. c.) aiis l,3-Dichlor-2,4-dmitrobenzol, konute je- 
doch nicht entscheiden, welches Cl ersctzt war. Das Cl in V wird nur zu liiichstens 
2% ausgetausclit. 2 Mol.: 2,d-Dinilroresorcindimethylather. Aus A., F . 72°.

Zur Best. der Rk.-Gcschwindigkeit der XaOCl 1,-Umsetzungen yerfuhr Vf. wie 
DEN I I o l l a n d e u  (1. c.). Die aliąuoten '1'eile wurden in Essigsiiurc eingetragen, ob- 
wohl die freiwerdendc 11N02 gewisse Storungęn yerursaeht. Auch ist die Titration 
infolge der gcfarbten Rk.-Prodd. erschwert. Die Iłesultate gclien aus der folgenden 
Tabellc heryor, in der die gegen 0C II3 ausgctauscliten Substituenten fett gedruekt 
sind. Danacli besitzen dic Chlortrinitrobenzole melir den Charakter der Trinitro-

benzole mit ebenfalls sehr groBer Rk.-Geschwindigkeit gegen NaOCH3 ais don der 
Chlortrinifrobenzole. Aus allcn bislierigen Resultaten geht heryor, daB die Ein- 
fUhrung yon NO., die Aktiyitiit der Substituenten erheblieh steigert, weit melir ais 
die Einfuhrung vou Cl. — Die auf Grund der NaOCII3-Rk. yon DEN H o lla n d e i: 
(1. c.) aufgcstellten liegeln yerlicren zum Tcil ihrc Giiltigkeit. Mit einiger Sicher- 
hcit laBt sich fiir die Chlornitrpdoriw. des Bzls. sagen: Substituenten in o oder p 
zu NO., sind bewcglich, in m zu N 02 wenig oder nicht beweglich. Docli gilt dies 
yorliiufig nur fiir die Rk. gegen NaOCII3. — SehlicBlich erortert Vf. die neueren 
Substitutionstlieorien, yon denen nacli seiner Ansiclit kcine den Tatsaclien gcrccht 
wird. (Rec. trav. chim. Pays-Bas 43. 006—35. Amsterdam, Uniy.) L indenbaum .

S. Keimatsu, Uber Monojodderiuatc des o Nitrophcnols. Vf. hat den Austaiisch 
der As03H.,-Gruppc gegen J  nach E h r ł i c u  u . B e r t i i e im  (Ber. Dtscli. Cliem. Ges. 40. 
3294 [1907]) mittels IvJ u. II,S 04 zur Ortsbest. der Jod-o-nilrophenole (4 Isomerc) 
benutzt. Aus 3-Nitro-4-oxyphenylarsinsaure wurde d-Jod-U-nitrophenol, F. 80—81°, 
erhaltcn, ident. mit der von R o h e r t ?  (Journ. Chem. Soc. London 123. 2707; 
C. 1924. I. 1515) beseliriebenen Verb. Das aus o-Oxyphenylarsinsiiurc erhaltcne 
Gemisch yon Nitroyerbb. lieferte zwei Jodnitrophenole. Trennung durcli Dampf- 
dest. Das fluclitige, F. 109—110", war ident. mit dcm G-Jod-2-nitrophenoł won

Cl
1
1
1

Ko 
sehr groB 

ca. 7,5 
sehr groB

Cl
1
1

NO., A0
sehr groB 

ca. 10,7



1180 D . Or g a n is c h e  Ch e m ie . 1924. II.

Brenans (C. r. (1. 1’Acad. des sciences 134. 357 [1902]), das nicht fluchtige sclim. 
bei 86—87°. Die beiden anderen Isomeren durfteu dem a-Jodnitrophenol (F. 90—91°) 
u. fi-Jodnitrophcnol (F. 66—67°) von H O bner (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 7. 462 [1874]) 
eutsprechen. (Journ. Phann. Soc. Japan 1924 . Nr. 507. 1—2.) L indenbaum .

F r . Fichter und Heinrich His, i)ber die elekłrochemische Grydation der drei 
Kresolmethylather. Die anod. Oxydation von p-Kresolmethylather greift gleichzeitig 
am Kern u. am CH3 a n , wiihrend chem. Oxydation nur das CH3 angreift, Hohe 
Stromdichten u. Elektroden aus P t statt PbOj-Pb begiinstigen die Kernoxydation, 
die also der schwerer eintretende, spezif. clektrochem. Eftekt ist. p-Kresol selbst 
wird elektrochem. nur im Kern oxydiert. — 24,4 g p-Kresolmethyliither in 350 ccm 
2-n, II2SO.i emulgiert, Elektrolyse in P b 0 2-iiberzogenem Pb-GefiiB ais Anodę,
0,003 Amp./cm1. Isoliert werden aus dem Atherauszug: Mełhylalkohol-, Anisaldehyd, 
Kp. 245—247°, mittels N aH S03; Anissaure, Kp.12 190—210°, von den folgenden 
mittels BaC 03 getrennt, F. 183°; p-Dikresobmuomethylather, Kp.12 205°, vom Di- 
methylather durch Losen in NaOII getrennt; p-Dikresoldimethyliitlier mit Mono- 
iithcr yerunreinigt ais Fraktion Ivp.,2 180—190°, mit CH3J  rein, F. 71°, Kp,12 188° 
(dieselbe Verb. wird zum Yergleich aus p-Dikresol (I.) dargestellt); endlieh brauncr, 
amorplier Riickstand. —  Darst. des p-Dikresols nacli H e l l e  (L ie b ig s  Ann. 2 7 0 . 
366 [1892]), F. 153°; P u m m e r e r , M el a m ed  u. P u t t f a r c k e n  (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 55. 3116; C. 1923. I. 57), geben F. 154°. Durch Entmethyliercn der beiden 
obigen Atlier entstelit die gleiche Verb. — p-Dikresoldiacetat, F. 88°. — p-Di- 
kresoldibenzoał, C28H220 4, F. 136°.

m-Krcsobnetliylathcr unter gleichen Bedingimgen erleidet keinen Angriff am 
CH3, sondern nur am Kern, da der zutn OCII3 p-standige II zu beweglich ist; es 
eutsteht Toluclńnon, das durch katliod. Red. teilweise in Toluhydrochinon iibergeht, 
sowie wahrsclieinlicli m-Dikresolmonomethylather (II.), yerunreinigt. durch audere,

CH3 CH3 CII3 CII,

OOoH,
sekundiir aus Toluchinon entstehende Dikresole. 
Die Ausbeute an diesem Prod. steigt mit der 
Stromdichte, u. seine B. ist der spezif. clektro
chem. Eftekt, da Toluhydrochinon auch durch 
chem. Oxydation von m-Kresolmethyliither mit 
P b 0 2 entsteht. — Nacli Extrahieren mit A. im W .: 

Methylalkoliol, Toluhydrochinon, Bernstein$aure\ aus dem A. durch Dest.: Aus- 
gangsmaterial; Toluchinon, K p.„ 65—70°, F. 68—69°; Toluchinhydron, Kp.12 gegen 
150°; Toluhydrochinon, Kp.l2 172—178°, F. 124°; ziihes rotes Ol yom Kp.12 200—260°, 
dieses nacli Auskochen mit W. gibt Fraktion Kp.I2 230—235°, Analyse nahe 
Formel II.; endlieh schwarzer, sproder Ruckstand, 1. in NaOH, also Phenol- 
charakter. — Aus den Mutterlaugen des Toluhydroehinons in Bzl. wurde einmal 
eine Yerb. F. 70,5—71° gcfaBt, wahrschcinlicli Toluhydrochinonmonomcłhylather.

o-Eresohnełhyldłha• in 0,5-n. H2S 04 ergibt unter gleichen Bedingungen: Methyl- 
alkohol; Toluhydrochinon; Ol vom Kp.,2 190—280°, enthaltend o-Dikresolmmo- 
meihylather (IH.) u. durch Entmethyliercn in o-Dikresol F. 156° ubergehend; endlieh 
schwarzen Ruckstand, 1. in NaOH. Aus Fraktion Kp.,2 185—200° krystallisiert 
manchmal etwas o-Dikresol aus, also Entmethylierung hier leicliter. — Toluhydro
chinon in Eg. mit W. u. etwas H2S04 an Pt-Anodę mit 0,02 Amp./cnP oxydiert, 
gibt in sehlceliter Ausbeute schwarzen Nd. eines Cliinhydrons (successiye ab- 
filtriert), das mit FeCl:1 in A. zu Diłolyldichinon oxydiert wird, gelbe Nadeln aus A,
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F. (auf Ilg-Oberflaehe) 173°. — Toluhydrochinon dimethyldther, unter ahnlichen Be- 
dingungen, gibt Nd., der zunSehst durch Red. mittels (NH,)2S entfiirbt u. dann aus
A. umkrystallisiert wird: Der wl. Anteil ist Tctramethoxyditolyl, F. 135—136°; der
11. Anteil ist Dimethoxyditolylhydrochinon, aus Toluol F. 173°, das durch Oxydation 
in Ditnethoxyditolylchinon, yiolettgraue Nadeln F. 153°, iibergeht; fur diese Verb. 
nehmen Vff. Formel IV. an (vgl. dagegen N ie t z k i  u. B e r n a r d , Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 31. 1334 [1898]). — Vff. nehmen danach an, daB die B. der schwerfluchtigen 
Prodd. bei der Oxydation der Krcsolather auf Oxydation primfir entstandenen 
Toluchinons u. weiterer Kernvcrkniipfung beruht. (llelv. ehiml Acta 7. 803—13. 
Basel, Anstalt fiir Anorg. Chem.) A r n d t .

Wallace H. Carotbers und Roger Adams, Platinoxyd ais Katalysator bei der 
Beduklion organisclier Verbindungen. V. Darstellung primarer Alkohole durch kata- 
lytische Hydrierung von Aldehyden. (IV. vgl, K adfm ann u. Adams, Journ. Aineric. 
Choin. Soc. 45 . 3029; C. 1924 . I. 2125.) Die 1. c. u. friiher angegebene Methode 
zur Hydrierung organ. Verbb. mittels P t0 2 u. einer Spur FeCl2 kann zur Darst. 
aromat. Alkohole aus Aldehyden yorteilhaft angewandt werden. 0,2 Mol des Alde- 
liyds werden gol. (am besten in OS^ig. A.), mit 0,5 ccm einer 0,2-n. FeCl2-Lsg. -f-
0,1725 g P t0 2 - Katalysator yersetzt u. bei 3 at unter Sehutteln hydriert. Die Hyd- 
rierung findet nach Unterss. der Vff. auch in anderen Losungsmm. statt (Aceton, 
Eg., C]I3COOC2H3, PAe., A., Pyridin u. Bzl.), die Rk. yerliiuft jedoch langsamer 
u. nimmt z. B. bei C„IL,CIIO in der oben genahnten Reihenfolge der Losungsmm. 
ab. Wiihrcnd der Hydrierung muB die [H'] sehr niedrig gehalten werden, da 
schon geringe Sfiuremengen die B. yon Acetalen yerursaehen; auch die Anwesen- 
heit yon Alkalien ist auszuschliefien, da sie mit FeCl2 reagieren unter B. von 
Fe(OH)2, das sich auf der Oberfliiche des Katalysators niederschlSgt. In absol. A. 
geht bei Hydrierung yon C0II5CIIO die Rk. leicht weiter bis zur B. von Toluol. 
Bei einzelnen Aldehyden kann die Zugabe yon Alkali jedoch auch yorteilhaft 
wirken; z. B. wird bei Hydrierung von C0H5CIIO in CH3OII die Acetalbildung 
yerhindert, in A. bleibt die Acetalbildung auch bei Abwesenheit von Alkali aus. 
Bei Hydrierung aliphat. Aldehyde (auch in A.) ist die Zugabe von Alkali stets 
yorteilhaft; sie ist es auch bei der Darst. von Phenolalkoholen, die durch eine 
Spur Siiure, die mit FeCl2 stets hineinkommt, polymerisiert werden. — Nach der 

.genannten Methode wurden aus den entsprechenden Aldehyden folgende Alkohole 
(Einzelheitcn ygl. Original) dargestellt; Saligenin, aus Bzl. F. 84,5—85° (92°/0 Aus- 
beute). — Yanillylalkohol, aus Bzl. F. 113—114° (94°/0). — Amsylalkohol, Kp.„ 127 
bis 130° (92%). — Piperonylalkohol, aus A. -f- PAe. F. 52—53°. — Auch Halogeu- 
deriw . der Aldehyde lassen sich ohne Schwierigkeiten hydrieren. Dargestellt 
wurden: p-Chlorbeiizylalkohol, aus Bzl. -)- Eg. F. 71—72,5°. — p-Brombenzylalkohol, 
aus A. PAe. F. 76—76,5°. — o-Chlorbenzylalkohol, F. 64—65°. — Von aliphat.
Alkoholen wurden bereitet: Heplylalkohol. — Bułandiol-1,3, Kp.„ 103—104°, und
Butylalkohol. Die Zucker lassen sieli nach dieser Metliode nur sehr langsam zu 
Alkoholen reduzieren. Resorcinaldehyd u. p'-Dimethylaminobenzaldehyd wurden 
reduziert, die entsprechenden Alkohole konnten jedoch nicht in unyerandertem 
Zustande isoliert werden. (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 6 . 1675—83. Urbana [111.], 
tfriiy.) I Ia b e r la n d .

R. L. Shriner und Roger Adams, Die Darstellung von Palladiumoxydul und 
seine Anwehdung ais Katalysator bei der Reduktion organiseher Vcr1Andungen. VI. 
(V. ygl. yorst. Ref.) Die gunstige Wrkg. von P t0 2 bei der katalyt. Hydrierung 
yeranlaBte Vff., die Wrkg. von PdO, dargestellt nacli:

2 PdCl2 +  4NaNOa — y  4NaCl +  2 PdO +  4 N 0 2 +  0 2
zu untersuchen. Es wurden zunachst yerschiedene Aldehyde C^II^GHO, Salicyl-, 
Anisaldehyd, Vanillin, Piperonal (je 0,2 Mol in 150 ccm 95l)/()ig. A. -f- 0,23 g Kata-

VI. 2. 78
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lysator), mit PdO allein, dann mit PdO -j- 0,0001 Mol FeCla liydriert. Ea ergab 
sich, daB cinc yollstSndigc Red. der Aldchyde zu den Alkoholen schon raseli mit 
PdO eintritt. In Ggw. von FeCla wurde nur bei den Aldeliyden, die eine 011- 
Gruppe enthalten, beschlcunigte Hydrierung erzielt, wiilirend bei den iibrigen Alde- 
hyden eine gegeniiber reinem PdO langere Zeit dazu gebraucht wurde. Zur Darst. 
rein weifier Endprodd. aus Salicylaldehyd u. Vanillin ist die Zugabe von FeCla 
jedoeh nicht zu empfchlen, da FeCla wiihrend der Isolierung des Alkohols oxydiert 
wird u. Verfiirbungen yeranlaBt. Die augegebene FeCL-Menge ist die giinstigste, 
bei Zugabe von mehr FcCl2 wird die Hydrierungsgeschwinigkcit stark Iierabgesetzt. 
Von der Red. bei Ggw. vori PtOa uuterscheidet sich die mittels PdO aucli insofern, 
ais die Hydrierung in diesem Falle leiclit bis zum KW -stoff geht. Die B. des 
Alkohols aus dem Aldehyd geht jedoch ziemlich rasch yonstatten, wiihrend die 
tJberfuhrung des Alkohols in den KW -stoff langere Zeit erfordert; die Rk. kann 
also leicht nach Verbrauch der erforderliclien Menge Ho angehalten werden. Die 
Geschwiudigkeit der Rk. niinmt sowohl bei PdO ais aucli bei PtOa mit Zunahme 
des Katalysators zu; beide Katalysatoren erzeugen dieselbe Wrkg. Vergleicliende 
Unterss. iiber die .Aktiyierung des Katalysators hatten folgende Ergebnisse: werden
0,1 Mol C0HeCHO zu CjHjCIIjOH reduziert, dann wiederliolt 0,1 Mol Aldehyd 
zugegeben, die stets wieder yollstiindig reduziert werden, u. wird der gleiche Vers. 
wiederliolt, indem vor erneuter Zugabe die den Katalysator enthaltende Lsg. jedes- 
mal 10 Min. lang mit Oa gescliiittelt wird, so ergibt sich, daB durch letztere Be- 
handlung die Dauer der Hydrierung um die Iliilfte yerkiirzt wird. Das Gegenteil 
tritt jedoch ein, wenn Maleinsaure analog nach beiden letztgenannten Yerff. liydriert 
werden soli; liier dauert die Hydrierung mit dem reaktiyierten Katalysator fast 
uoch einmal so lange; dic gleiche Wrkg. wird mit PtOa erzielt. Diese Verss. zeigen, 
daB die Ilydrierungsgeschwindigkeit einer Verb. nicht nur von der Art des Kata
lysators oder der Ggw. von Oa abhiingig ist, soudern daB aucli die zu hydrierende 
Substanz selbst ausschlaggebend ist. — Yff. liaben aucli yersucht, durch Sclimel- 
zen yon Iridiumchlorid mit NaNOa lr.20 3 zu erhalten, Hm seine katalyt. Eigen- 
schaften zu untersuchen. Das dargestellte lra0 3 (blauschwarzes Pulyer) war jedoeh 
untrennbar mit Alkali yerunreiuigt; weder diese Verb. nocli Ir  selbst zeigen katalyt. 
Eigensćhaften bei der Hydrierung von Aldeliyden.

D a rs t.  des  P d O - K a ta ly s a to r s :  50 g reiustes NaN03 u. eine PdCla-Lsg. 
( =  2 g Pd) werden bei 350—370° geBchmolzen, bis keine Stiekoxyde mclir ent- 
weichen. Daliach wird 5 Min. lang auf 575—000° erhitzt. Nach Abkiihlen wird 
in 200 ccm W. gcl. u. PdO abfiltriert; der Nd. wird mit 1 % ig- NaNOa-Lsg. ge- 
waselieu u. im Yakuum getrocknet. 600° sind, wie besondere Yerss. gezeigt liaben, 
fiir die B. eines guten Katalysators dic giinstigste Temp. Das nach der Schmelze 
erlialtene Filtrat muB klar u. farblos sein. Opalesciert es gelblich - orańge, so ist 
kolloidales PdO dariu enthalten; hieraus kann P d  durch Eindampfen erhalten 
werden oder durch Alkalisieren mit Na.jC03, Zugeben yon GIL O u. Erliitzen. — 
Da$ so dargestellte PdO ist .ein schwarzes, krystallin. Pulyer, unl. in Siiuren, wl. 
in Konigswasser, 11. in H B r-Lsg. (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 6 . 1683— 93. U r
bana [111.], Uniy.) H a b er la n d .

W. P. Jorissen und P. A. A. van der Beek, Ober Verbihdungen von Piperonal 
und Essigsdureanhydrid. Im AnscliluB an eine kiirzliche Mitteilung yon JORISSEN 
(Rec. trav. chiin. Pays-Bas 4 2 . 857; C. 1924 . I. 540) erhob sich die Frage, ob eine 
Yerb. von 2 Mol. Benzaldehyd u. 1 Mol. Acetanhydrid existicrt. Um dieselbe mittels 
der Schmelzkurye zu entsclieiden, wurde das hoher sclim. Piperonal gowShlt. — 
Zuyor wurde die O-Absorption eines Gemisclies von Piperonal u. Acetanhydrid 
(UberschujB) mit u. ohne Sand unter Beriicksichtigung der dabei gebildeten CO. 
untersuclit. — Die Schmelzkurye der beiden Kompouenten oline Katalysator weist
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keinerlei Merkmale fiir die B. einer Verb. auf. Mit konz. II^SO, bildet sich nacli 
B la n ksm a  (Clicm. Weekblad 7. 713 [1910]) Piperonylidendiacetat, OaCir, • C,,H3 • 
CII(OCOCH3)2, F. SO’, doch machl£die mit dor Rk. verbundene Dunkplfiirbung die 
Beobachtung der Schmelzerscheinung unmoglieh. Besser brauchbar sind HBr, 
P(0H)3, PCI3. — Die Schmelzkurye der Gcmische mit 10—50 Mol.-% Piperonal 
(-)- HBr oder PC13) zeigt keine Besonderlieit, steigt stetig von 7,5—58,5° an; das 
Gleichgewielit ist sehon nacli 1 Tag erreicht. Gemische mit mehr ais 50 Mol.-°/0 
Piperonal (-j- PC13) zeigen eine yerschiedene Kurye, je nachdem diese nacli 1 oder 
7 Tagen festgestellt wird. Im ersteren Falle senkt sie sich zuniichst yon 58,5° auf 42° 
(62,5 Mol.-% Piperonal), steigt dann auf 51,2° (66,6 Mol.-°/0 Piperonal), fiillt wieder 
auf 30,8° (74,5 Mol.-% Piperonal; eutekt. Punkt), um schlieBlich auf 36,6° (100% 
Piperonal) zu steigen. Nacli 7 Tagen dagegen fiillt die Kurve stetig von 58,5° auf 
30,8°; weiter wie oben. — Die beiden Maxima, 51,2? u. 58,5°, entsprccheu den 
Mol.-Verbb. (CliII0O3)2! u. 0^11^03, CAIIa03 ; erstere ist metastabil. — Die
Kuryen der Gemische Piperonal — Piperonylidendiacetat u. Piperonylidendiacetat — 
Acetanhydrid weisen keine Besonderlieiten auf. — Der P. des Piperonyliden- 
diacetats wird durch Spuren P(OII)3 oder PC13 im Łaufe eines Tages bis auf 52° 
hcrabgedriickt. Die Katalysatoren, die dic B. der Verb. yermitteln, begiinstigen 
auch ihren Zerfall. (Rec. tray. chimj Pays-Bas 4 3 . 586—90. Leiden, Uniy.) Lindenis.

Gregg- Dougherty und Lauder W illiam  Jones, Dic Reaktionsgcschwindigkeit 
bei der Umlagerung von dibcnzhydroxamsaurem Kalium. Die Spaltung yon dibenz- 
liydroxamsaurem K  durch KOPI erfolgt hauptsuchlich nacli 1 u. 2. Gleićhungen
3 u. 4 sind Nebenrkk. Es wurden 5,5 g des K-SalzesAj- 1 Aquivalent KOH in
1 1 W . bei 25° zusammengegeben. Nacli 15 Stdn. war die anfangs fftrblosC Lsg. 
hellpurpurfarbeu geworden, dcutlicher Gerucli nacli C^II.^NC (von gebildetcm C0H,- 
NCO herriihrend) maclite sich bemerkbar; Priifungcn auf CaII6NIT.2 u. Monóbenz- 
hydroxamsaure ergaben schon von Anfang an positiye Resultate. Dic Rk. war nacli 
100 Stdn. beendet; naeh 25 Stdn. begann sich ein Nd. von CO(NHGjr.).2 ab-

1 O K O O
C J I,—fc—Ń—O - C - C J L ,  — ■>- CSII 5 —&—N ~  +  K O O C -C JI,

2 O CgHjN—6 = 0  - f  2 KOH — ->
C jll5—Ć—N — — >- O - C - N - C 6H5 : ' C0II5NIL 4- k 2c o 3

4. C0H5N—C ~ 0  +  CaH5NH2 — iy  (C6HsNH)2CO 
zuscheiden; der bis zum Ende der Rk. zunalim, gleichzcitig wurde die FI. dunklcr 
und schlieBlich rotbraun. Die Messung der Ilcaktionsgeschwindigkeit ergab, daB 
sie innerhalb der letzten 75 Stdn. einer unimolekularen Rk. entspricht; fiir die 
ersten 25 Stdn. dagegen ergaben sich Abweichungen, die Vflv auf die mit der Zeit 
abnehmende Konz. des KOII zuriickfuhren. Bis zu 25 Stdn. wird KOH dadurch 
yermindert, daB es zur Neutralisation des aus C0H5NCO gebildeten C02, sowie aur 
Ilydrolyse der Dibenzhydroxamsiiure yerbraucht wird; sobald jedoch diese Zeit 
yerflossen ist, zeigt die B. yon CO(N1IG8Hj)2 an, daB C,;H5NCO nicht mehr hydro- 
lysiert wird, sondern sich nach 4 mit Anilin umsetzt, infolgedessen nimmt nacli 
dieser Zeit die KOII-Konz. nielit mehr so rascli ab, die Rk. yerliiuft fiir die iibrige 
Zeit unimolekular. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 1535—39. Princeton [N. J.], 
Uniy.) Haberi.AND.

R. Weinland und Ludwig Herget, U ber Ferrisalzc substituierter Benzoe- 
siiuren. (Vgl. "We in l a n d  u. Me r g e n t h a l e u  S. 298). Die o-Kiłrobenzoesaurc, 
m-Nitrobcnzoesaure, m-Duiiłrobenzoesaure, Brombenzoesaurc, Anthranilsaure u. Acełyl- 
salicylsiiurc bilden alle mit dem 3-wertigen Fe das Triferrisiiurercstkation. Der 
Unterschied der Salze besteht im Gelialt der Salze an Resten der substituierten 
Siiure u. 1 1 1 1  Verh. letzterer bei der Behandlung der Salze mit A. Beihi Triferri-
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kation der Anthranilsaure wurde die bemerkenswerte Bcobacbtung gemacht, daB 
die Aminogruppen im Komples noch bas. Eigcnschaftcn zeigen. — S a lz e  d e r  
o - N i t  r  o b e n z o e s a u r e : Fe^C^II, • COO ■ XO,)H • (O li) (I), aus der wss. Lsg. von Na-
o-nitrobenzoat mit FcCl3-Lsg. gefiillt. Flcischrotes Pulver. — Fc^C^H, • COO • XO,)a • 
(01I)3 (II), durch UbergieBcn der ersten Verb. mit A. nacli einstiindigem Stehen, 
fleischroter in A. unl. K orper.— Fe3(ęaH t • COO • XO,)ti • (OH), ■ Cl (III), durch Losen 
von II in einer Mischung von A. u. 6% IIC1 unter gelindem Erwfirmen, rotbraunes 
krystallines Pulver (Tafeln) — Fc.JCJI, • COO-XO,),,• (OII), ■ NO, -j- 311,0 (IV), 
durch Losen von II in einer Mischung von A. u. 12°/0 IINO,, rotbraune Sfiulen. — 
Fe^C JI, ■ COO-NO,), ■ (Oli) • (CIO,) +  11,0 (V), durch Losen von II in einer Mischung 
von A. u. 40% HC104; nach mehreren Tagen krystallisieren rotbraune Tiifelchen. — 
S a lz e  d e r  jw -N itro b e n z o e s iiu re : Darst., Eigenschaftcn u. Zus. der Salze sind 
dieselben wie in der o-Reihc. — S a lz e  d e r  m -D  i n i t r o b e n z o  e s iiu re : 
Fe^C^lIj• (XO,) ,• COO],• (Oli) (TI), flcischrotes Pulyer. — S alz  d e r  w t-Brom - 
b e n z o e s itu re :  Fe^C JI^N O .^B r-C O O ^^O II)  (VII), flcischrotes Pulver. —
S a lz e  d e r  A n th r a n i l s a u r e :  î >0(Cl0J^,•ATi^ 1• 000)^(011)^  (VIII), schmutzig-
braumńolettes, feines Pulyer — Fes ■ (C&Zf, • X II , • COO)A ■ (01I)3 (IX), durch Behandeln 
von VIII mit A., unl. Korper von schmutzigbraunyioletter Farbę. Aus der Lsg. 
krystallisiert beim Verdunstenlassen an der Luft ein schwarzes Pulyer: Fe^C^II,' 
NH.r C 00)T (0H ), +  11,0 (X). — Fe3(C\JIi ■ N il,  • COO), • (OJI) ■ (CIO,) +  II,O  (XI), 
durch Losen yon YIII in A. u. 20% IICIO.,, schwarzes P u lyer.— Fc^C^Il^• X II , ■ 
COO),-(OH)-(NO,) - f  II,O  (XII), durch Losen yon VIII in A. u. 12% HNO*,‘ 
schwarzes Pulyer. — Fe3(SiH i -XH.2-COO)^(OH)2’Cl +  1TCI (XIII), Fe3(C JIt-X lI,-  
COO),-(Oli)-Cl +  1ICI (XIV), Fe,3( C J I ■ X I I ,■ COO),■ (OII)Cl +  3 IICl (XV), 
Fe3(CJIi -N H i -COO)i -(OH)2’[FeĆli'] +  GHCl (XVI), durch Mischen einer Lsg. von 
Anthranilsaure in A. mit einer Lsg. von FeCL, in A., je  nach dem Yerhiiltnis der 
angewandten Mengen u. Verdunstenlassen, schwarze Pulyer. — Aus einem Gemisch 
der alkoli. Lsgg. yon Anthranilsaure u. Fe(N03)3 krystallisieren sehwarzyiolette 
Tafeln: Fe^C JI, • X I I • COO),■ (OH)-(X0:l) - f  311X03 (XVII). — Durch UbergieBeu 
yon XIII mit eiskaltem W. u. Stehenlassen erhiilt man: Fc3(C&lI 3• X II , ■ COO)• 
(OH),-Cl -J- 3 II,O  (XVIII), ais grauyiolettes, krystallincs Pulyer. — S a lz  d e r  
A ć e ty ls a l ic y ls a u r e :  Fe^C,.!!]• OCO■ CII3•COO),-(Oli), (XIX),- aus den wss. Lsgg. 
yon Na-Athylsalieylat u. FeCl3, dunkelfleischrotes Pulyer. — Bei den Salzen der 
Anthranilsaure ist besonders bemerkenswert die Fithigkeit der NIL-Gruppen, im 
Komplex mit anorgan. Siiuren Bindungen einzugehen, wie zahlreiehe dargcstellte 
Salze beweisen. Das mehrkernige Ferrikation wird yon der Anthranilsiiure so be- 
yorzugt gebildet, daB sich die entsprechenden Salze sogar direkt aus der Siiure u. 
FeCl3 in alkoh.-wss. Lsg. bilden. SchlieBlich besprechen Vff. noch die Miiglich- 
keiten der raumlichen Anordnung mit besonderer Priifung der Frage, wie yiele 
Reste der Siiuren dem Kation zuzurechncn sind, wobei besonders die Ansichten 
R e ih l e n s  (ygl. Ztsehr. f. anorg. u. allg. Ch. 114. 65; C. 1921. I. 550) iiber die 
koordinativen Verhiiltnisse beim Fe-Atom Bcriicksichtigung finden. (Arch. der 
Pharm. 2 6 2 . 163—82. Wurzburg, Uniy.) H o r st .

James B. Conant und Ernest L. Jackson, Die Addilion von Methylliypobromit 
an einige Athylenderiimtc. W ird durch eine Lsg. yon Zimtsaure in 85%ig. CH3OH 
ein mit Br-Diimpfen gesatt. Luftstrom geleitet, so entsteht ein bald erstarrendes 01, 
aus dem mit PAe. eine an Bromstyrol erinnernde olige M. extrahiert werden kann. 
Der Ruckstand ist ein Gemisch yon Dibromzimtsaure u. fl-Metlioxy-u-bromphcnyl- 
projńonsdure, C10Hn O3Br; die Trennung beider Saureu gelingt durch Koclien mit 
Na.jC03, wodurch die Dibromzimtsaure in Bromstyrol Ubergefiihrt w ird, das der 
Reaktionslsg. durch A. entzogen werden kann, Die Methoxysiiure Kat F. 182 bis 
183°. Die Yerb. ist ident. mit der aus Zimtsaure -j- Hg-Acetat u. nachfolgende
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Bromierung zu crhaltenden. — W ird eine wll.-methylalkoh. Lsg. von Benzalaceto- 
phenon analog mit Br-Diimpfen beliandelt (bei 0—5°), so entsteht neben dem Di- 
bromid cc-Brom-fi-niełhOx§^8^phenylpropiophenon, aus CH3OH F. 74—76°. (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 46. 1727—30. Cambridge [Mass.], I Ia rv a rd  Univ.) I Ia b e r la n d .

R. Locąuin und W. S u n g , Erganzende Mitłcilung iiber die Darstellung der Di- 
alkylathinylcarbinole. (Vgl. Rev. gen. des Sciences pures et appl. 35. 170; C. 1924.
II. 1G9.) Vff. geben eine genaue Beschreibung einer fiir alle Fiille yerwendbaren 
Technik des V erf., das auf Darst. eines Na-Dcriv. aus dem Ausgangsketon mittcls 
NaNH2 in A ., Einw. von Acetylen auf jenes u. Ansiiuern beruht. Im AnschluO 
hieran werden einige bisher yon Vff. nielit erwiilmte Yerbb. beschrieben. Diathyl- 
athenylcarbinol, (C,H5)2C(OH) • C • CII (vgl. F a r b e n f a b r ik e n  yorm . F r ie d r . 
B ayior & Co., D .R .P . 285770; C. 1915. II. 508), ICp. 135—137°, swl. in W. 
Allophansdurccster, G ,H ,,0:iN2, Nadeln (aus absol. A. -)- Petroleum, F . 130—131°.
— / -  Tciraathylaćelylenglykol, C12II220 2 =  (C,H.));1C(OII)-C i C-C(OIT)(C_,II.)2, aus den 
lioheren Fraktionen bei Dest. des yorigen, Bliittclien (aus Lg.), F. 76°, Kp.u  132

CHj _CH2 C |II9-011(0 H) II. ltT
II,C< I. >C(01I)-C:CH  | i u -

G TirC H , • CłH° ' C(0H)' 0  ; 0 1 1  (¥ |  ‘0  : G ' C(0H) (C»H^
bis 135°; bei Erhitzen mit ł/ l0 Gewicht KOII auf 130—150° yollig in C,II2 u. 
(CoILJoCO gespalten. — Cydoliexanolacelyle)i (I.) (vgl. F a r b e n f a b r ik e n  vorm . 
F r ie d r . B a y e r  & Co., D .R .P . 289800; C. 1916. I. 317), F . 22°, Kp.is 73—75°, 
unl. in W . Allophansauręester, C10II I(O3N2, schwierig erhiiltlich, Nadeln (aus 
absol. A.), F . 197°, unl. in absol. A. — Isovaleroinacełylen, CI2H220 2 (II.), neben Iso- 
yaleroin bei Einw. von Acetylen auf das Prod. aus Isoyaleriansiiureiithylester u. 
Na. Fraktion vom Kp.13 130—132° lieferte bei Krystallisation aus PAe. 3 Frak
tionen von F . 101—102°, 96° u. 92°, yon denen die beiden ersten fiir obige Form el 
stimmende W erte gaben; die dritte nielit analysiert. — Phenylacetylendipropylcarbinol, 
C16II20O (III.), aus Phenylacetylen u. dcm Na-Deriv. des Butyrons, Ivp.10 153—158°. 
(Buli. Soc. Cliim. de France [4] 35. 597—604.) Sp ie g e l .

R. Locąuin und W . S u n g , Uber das Methylpropylathinylcarbinol und seinc 
Derivate. Methylpropyluthinylcarbinol, (CH3)(C3H7)C(OII)-C ■ CH, aus Metliylpropyl- 
keton nach dcm allgemeincn Yerf. (vgl. yorst. Ref.) erhiiltlich, Kp. 137°. Allophan- 
saureester, C9H u 0 3N2, Krystalle (aus absol. A.), F. 133°. — In den lióher sd. Frak
tionen yon Darst. des yorigen wurden gefuuden: I. 7 erb. C10/f ,sO, Kp.10 ca. 83°, mit 
allcn Eigenschaften eines Athylenketons, wohl ident. mit der yon DESCUDĆ (Ann. de 
Chimie [7.] 29. 495; C. 1903. II. 656) beschriebenen vom Kp. 196—200°. II. Dimethyl- 
dipropylaceiylenglykol, C,2II220 2 =  (CII3)(C3H7)C(0H) - C • C • C(OH)(C3II7)(CH3), F. 
ca. 60°, Kp.10 ca. 133°, sil. in organ. Losungsmm., bei Erhitzen mit KOII in C2IIa 
u. CH3-CO-C3H- zerlegt. III. Fraktion yom Kp.(, 7j?) 145—150° mit 79°/„ C u. 
13,5% II, nicht einheitlich. — 3-Methylhexanol-3-on-2, (CII3)(C3H,)C(OH)-CO-CH3, 
aus obigem Carbinol mit saurem Hg-Sulfat nach dem friiher (C. r. d. 1’Acad. des 
sciences 176. 516; C. 1923. III. 660) beschriebenen Vcrf. oder einem hier niiher 
beschriebenen yereinfachten, fl., Kp. 166—168°, zl. in W. Semicarbazon, CsH u OaN3, 
F. 163—164°. (Buli. Soc. Chim. de France [4.] 35. 604—6. Lyon, Fac. des 
Sciences.) S p ie g e l .

B. Dasannacharya, Untersuehungen iiber Alkoholyse. Geschicindigkeitskonsłanlen 
bei der Alkoholyse voń Estern a,3-u>igesaitigler Siiuren und ihrer entsprechenden ge- 
satligten Analoga. (Vgl. D a sa n na ch ary a  u. S u d b o r o u g h , Journ. of the Indian Inst. 
of Science 4. 181 [1921].) In Ggw. yon Ubersehiissigem CH3OH bezw. A. -f- HC1- 
Gas wurden bei 30° folgende Rkk. untersuclit: 1. Buttersaurementhylesłer -f- CII3- 
OH — y  Menthol -j- Buttersaurcmethylester; 2. Crotonsaurementhylester -|- CII3-
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O li — >- Menthol +  Crotonsauremethylcster; 3. Hydrozimtsauremenlhylester +  
CH3OII — >- Mentliol Hydrozimtsaureinethylcster; 4. Zimtsdurementhylester +  
CELjOII — >  Mentliol -|- Zimtsauremethylester; 5. Buttersawemethylestcr +  Menthol 

•> Buttersiiuremcnthylestcr -J- CH,OH; 0. Crotonsauremethylcster -J- M enthol— >■ 
Crotonsfiurcmcnthylcster CHsOH; 7. Buttersaurcathylester +  Mentliol — >- Butter- 
sfluremonthylestcr -j- C J I501I. Aua den im Original tabellar. zusanunengestellten 
Ergebnisscu lassen sieli folgende Sehliisse ziehen: Die Geschwindigkeit der Alkolio- 
lyse (7c) 'wird durch eine u — fi olefiu. Bindung iu der Siiuregruppe des Esters stark 
herabgcsetzt. Aus allen uiitersuehten Rkk. ergibt sich fiir lc der Durchschnittswert 
14,2. Dic /i-Werte sind bei den Mcnthylcstern oder bei Ggw. von Mentliol 
(z. 15. Itkk. 5—7) unter dem Durcfischnitt, wftKrend k aus Bkk., wie z. B. Butter- 
siiuremethylcstcr -|- C JljO Il oder Hydrozimtsaurcmethylestcr +  C2II5OH, dariiber 
liegt. Dic Yerzogerung der Alkoholyse ist bei den Alkylestern groBer, wenn in 
ihnen die ^?-CH3-Gruppc durch C„M5 crsetzt wird (1,35-mal ao groB); bei den 
Mcnthylcstern maeht sich dieser EinfluB nicht so bcinerkbar. Der yerzogernde 
EinfluB tritt stiirker liervor, wenn in einen Ester an Stelle einer leichtcren Alkyl- 
gruppe eine Menthylgruppe in COOII cintritt. C1I30H  rcagiert mit den Athylcstcrn 
nugefiihr 13-mal so sclinell wie mit den Menthylestcrn. Menthol rcagiert mit den 
Methylestcru l,(i-mal so sehnell wie mit den Athylestern. Das Ycrhaltnis der Ge- 
schwindigkeitskonstanten der Alkoholyse zu der der umgekehrten Rk. hiingt nur 
ab von den Gruppen, die ausgetauscht werden, nicht aber von der reagierendeu 
Saure; so ist z. 15. k  (1) : k  (5) =  (15,7 u. k  (2) : k (0) =  58,0, dagegen k  (C3H7C02-
0,11, +  CII.,Oli) : k  (C,II;C02CII3 +  CJI.,011) =  4,6 u. k (CfI3C I I : CIICO.CJI, +  
OH,OH): k  (CHaC II : CHC0jCII3 +  C2II5OH) =  4,4. (Jouru. Americ. Chem. Soc. 46. 
1627—40. Journ. of Indian Iust. of Science 7. 1—28. Bangalore u. Miinehen.) Hab.

Y. Murayama, K. Abe und S. Yamagishi, Uber die Darstellung des Borneols 
aus Terpentinol. II. (I. vgl. Muray a m a  u . A b e , Journ. Pliann. Soc. Japan 1923. 
Kr. 498. 46; C. 1924. I. 2876.) Vff. liaben die B. von Borneol aus Terpentinol u. 
wasserfreier Oxalsiiurc iu Ggw. yerscliicdener Katalysatorcn untersucht. A is Yer- 
diinnungsmittel dientc CC14. Folgende Ausbeuten in %  wurden im Mittel erzielt: 
Mit A1C1, 22,3, SnCl* 23, ZnCl2 11,5", FeCl, 25, japan. Fullererdc 11, Holzkohlc 6,6. 
(Journ. Pharm. Soc. Japan 1924. Nr. 507. 3—4. Tokio, Department of Home 
Affairs.) L in d e n b a u m .

K. v. A uw ers, Zur Konstitution des Diosphenols. Wie W alla ch  (L ie b ig s  
Ann. 437. 148; C. 1924. I. 1774) kiirzlich festgestellt bat, kommt dcm Bucco- 
camphcr die Konst. I. zu, wiihrend die Pormcn II. u. III. zwar ais Zwiscbenprodd. 
bei gewissen Umsołzungen augenommen werden miissen, aber walirscheinlieh beide 
nicht dauernd csistenzf&hig sind. Yf. findet auf spektroebem. Wege Formel I.

CII3 CII, CII3

rfe" rie  ^ 0H* J = 0  ' - , . > - 0  K / - O U

c 3 h ; C3 h 7  c 3 h 7

bestatigt. Ob im SchmelzfluB auch kleine Mengcn yon II. oder H I. beigemengt 
sind, laBt sich nicht entscheiden. — Diosphenol. D.99'8, 0,9519, nn639'8 =  1,46473. 
£ ■ 2  fur a  =  -4*0,86, fur a  =  + 5 7 % . — Methylatlier. K p.„0 240—242°. 
Ivp.10 118—119". D.20, 0,988. nH/ °  =  1,4852. E J Ź  fiir a  =  +0,42, fur y —a  ==■ 
+ 4 0 % . — Athylather. Kp.750 242-246°. Kp.10 123—125°. D.*>4 0,977. nHe30 =  1,4852. 
B S  fur u  =  +0,41, fur y — u  =  + 41% . — Acetat. Kp.l2 140—142°. D.*°4 1,036.
11H*s" =  1(4814. E J S  fiir cc =  + 0 ,50 , fiir y — a  —  + 27% . (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 57. 1106—S. Marburg, Univ.) Posneb .
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C. Harries und Werner Nagel, Zur Aufkldrung der Iłarznatur des Schellacks. 
Yersuch einer PartiaUynthese. (Vgl. Kolloid-Ztschr. 33. 247; C. 1924. I. 1370). Aus 
dcm Reinharz konnten bislier 2 Substanzen in solir reincr Form isolicrt werden: 
dic Aleuritinsaurc u. die Schellolsaure. Dnrcli W.-Abspaltung, zwisclien don Mole- 
kiilcn diesor Oxysiiuren muBte man erfahrungsgemiiB zu Prodd. lakton- oder laktid- 
artigcr Natur kommen, dic dom Ilarzcharakter des Schellacks nahekommcn. Diesem 
Vers. der Partialsyntliese des Scliellackharzcs muB entsprcchende Bedcutung aucli 
fiir die Syntlicse anderer Karze zukommen. Da bei den Ilarzen die Priizisierung 
der zu yergleichcnden Stoffc niclit dorartig gcnau sein kann wie bci krystalloidchem. 
Yerbb., kann cinc Ubereinstimmung der Eigensćhaften der synthct. Prodd. mit den 
durch' Spaltung aus Naturharz dargestellten nur in sehr weiten Grenzen in Frage 
kommen. Das Reinharz des Schellacks ist nun durch Loslichkeitseigenscliaften 
ausgezcichnet, bei dem die sonst sehr stórenden akzessor. Bestandteile (15%) aus- 
gesclialtct sind. Das cliarakterist. Verli. des lleinharzcs bestcht einerseits in seinor 
Fiihigkeit, durch KOH bfii gewohnlichcr Temp. untcr B. des K-Salzes der Aleuritin
saurc hydrolysiert zu werden, andererseits in dem Verh. beim Erliitzcn, wodurch 
Prodd. von verschieden cliarakterist. Losliclikeit erhalten w'crdcn. Die synthet. 
Verss. wurden mit reincr Aleuritinsaurc u. Scliellolsiiurc ausgcfuhrt, indem die 
Siiuren zusaminongeschmolzen wurden. Die Verkettung, dic zu losen weder durch 
Extraktion noch auf dem Umwcg iiber die Salze miiglich war, muBtc ais laktidartig 
angenommen werden, da KOII auf das erhaltene harzartigc Prod. hydrolyt. wirkte. 
Erliitzt man nur soweit, bis die Wasserdampfentw. anfiingt lebhaft zu werden, u. 
bult die Temp. auf dieser Ilohe, bis dic Schmelze homogen ist, so gelangt man zu 
einem Prod., das einen tiefen F. liat, in yerschiedenen cliarakterist. Solventien 11., 
peptisierbar u. durch KOH leiclit hydrolisierbar ist. Diese Form bezeichnen Vff. 
ais A-Form. Das bei 200° erhaltene, stark aufgebliihte u. unl. Prod., dic X-Form, 
kann gewohnlich nicht melir hydrolysiert werden. Der F. liegt hoher ais der- 
jenige der A-Form. Dicscr Ubergang ist vcrmutlich eine Strukturiinderung. — Auf 
Grund der in diesem Sinne ausgefuhrten Verss. sowohl mit reincr Aleuritinsiiure 
u. reiner Schellolsaure ais aucli in verschicden molarem Yerliiiltnis u. der Gegen- 
iiberstellung der untcrsuchten Prodd. konntc von der Iłarznatur des Schellacks 
ausgesagt werden, daB sic durch einen laktidartigen ZusammenschluB von Oxy- 
sUuren zu crkliiren ist. Fur das Zustandekoinmcn der Iłarznatur des lleinharzcs 
sind die nicht abtrennbaren Bestandteile nicht erforderlieh. Den Eigensćhaften der 
synthet. A- u. X-Form entsprechend liegt das Harz in der A-Form vor u. geht 
durch Erhitzen in die X-Form iiber. Laktide je  einer einheitliclicn Siiure liegen 
vcrmutlich nicht vor, da diese bei der Aleuritinsiiure waclisartig undurchsichtig, 
bei der Schellolsaure zersetzlieh sind. Diese Eigensćhaften hat das Reinharz nicht. 
(Wissensch. Veroffent. d. Siemenskonzerns, 3. [2] 12—18. Sicmensstadt.) H o r st .

P. J. Montagne, t/ber die Einwirkung v m  Acetylcldońd a u f 4,4',4"4'"- Tetra- 
brombenzpitmkon. E in  Bcitrag zum Affinitatsproblem; zugleieh X IV . Miłteilung iiber 
molehdare Umlageningcn. (XIII. ygl. Ber. Dtsch. Cliem. Ges. 51. 1479; C. 1918.
II. 807.) Bei der Einw. vou CII3COCl auf 4,4',4",4’”-Tetrabromhenzpinakon finden 
gleiclizeitig 2 Rkk. statt: 1. Umlagerung zu 4,4',4",4'"-TetraI>rombenzpinakoUn unter 
W .-Abspaltung (llauptrk.), wobei die Phcnylwanderungsregel (1. e.) Anwendung 
findet. 2. Spaltung in 4,4'-Dibrombenzoplienon u. 4,4'-Dibrombenzliydrol (Nebenrk.). 
Letzteres ist nicht faBbar, da es yon CII5C0C1 weiter yeriindert. wird. — Die Er- 
scheinung .--wird durch die Annahme crkliirt, daB das Tetrabrombenzpinakon in der 
CH3COCl-Lsg. in 2 Molekiilarten mit yerschicdener Affinitatsverteilung yorliegt. 
Wenn es ferner ais zweifellos gelten darf, daB die Bindung zwisclien 2 Atomen 
um so leichter gesprengt w ird, je  geringer der Affinitatsbetrag ist, der die beiden 
Atomc bindet, u. je groBer die Rcstaffinitaten an diesen Atomen sind, wclchc die
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Anlagerung des die Rk. bewirkenden Stoffcs bedingen, so crschcinen die beiden 
folgendcn Formclbildcr (in denen R =  Br-C0II4—) recht annehmbar:

I. erleidet Umlagerung, II. Spaltuug. Hinsiehtlićh der einzelneu Pliasen muB 
auf das Original yerwiescn werden. Es sind in diesem Palle die Atome der Yerb. 
selbst, dic sieli an die Restaffmitaten addicren. — Yf. iriacht dic weitere Annahmć, 
daB dic beiden Formcn fortwiihrend ineinander iibergehen, so daB eine Art Gleicli- 
gewichtsisomerie besteht, u. bczeichnet die Erseheinung ais „Affinit;itstautomeric“.
— Dic yiclerortertc Frage, ob bei der Pinakolinumlagcrung zuerst W.-Abspaltung 
oder Umlagerung stattfindct, ist dahin zu bcantworten, daB beide Rkk. gleiclizeitig 
yerlaufen.

4,4' ,4” ,4"'-Tetrabrombenzpinakon, C26H18OaBr4. 4,4'- Dibrombenzoplienon wird 
in absol. A. im Rolir dem Sonnenlicht ausgesetzt, bis die Blattchen verscliwunden 
sind. GroBc Krystalle mit 1 Mol. Essigester, F. (nacli Trocknen bei 100°) 179—180°. 
Blanc Farbuhg mit A. u. einem Stiiekchen KOII. — Dic Verb. gibt, mit wenig 
CII,COCI cingesclimolzen, naeh einigen Woehcn 4,1'-Dibrombenzoplienon. In viel 
CII3C0C1 gel., wurde sic nach 8 Tagen (Zimmertcmp.) dureh Fallen mit W. und 
Krystallisieren aus A. unveriindert wiedergewonnen. Eine 6 Jahre im Rolir sieli 
selbst uberlassene Lsg. ergab 4,4',4'',4'"-Tctrabroinbenzpi)iakoUn, C25H 1(JOBr4. Aus A., 
dann Essigester, F. 241°. 4,4'-Dibrombenzophcnon war nicht naclizuweisen. Sehneller 
yerlauft die Rk., wenn die Lsg. im Rohr 12 Stdn. im sd. Wasserbad erliitzt wird. 
Aus der alkoh. Mutterlauge vom Pinakolin wird 4,4'-Dibrombenzophenon erhaltcn.
— Von sd. alkoh. KOII wird das Pinakolin gcspalten in p-Brombenzoesiiure und
4,4',4"-Tribronitriplienylmethan. Letzteres aus A., F . 116,5° (nicht 112°, wie F is c h e r  
u. H e s s , Ber. Dtsch. Chcm. Ges. 38. 336 [1905], fanden), Kp.,s 295°. (Ree. trav. 
chim. Pays-Bas 43. 636—42. Leiden, Univ.) L in d e n b a u m .

Arthur Lachman, Die Beclanannsche Umlagerung. W ird Benzoplienonoxim 
in indifferenten Gasen (Leuchtgas, CO.,) erliitzt (185—190°), so entsteht kein Benz- 
anilid, sondern ein Gemisch von Benzoplienon u. Benzophenonimid. Die Rk. findet 
nach (1) statt. Die Verb. NOH erseheint jedoeh nicht ais solclie, sondern wird 
zers. in N2, Stickoxyde u. W., letzteres rcagiert mit dem Imid nach (2.). AVird das 
Erhitzen des Osims im Yakuum bei 150° durchgefUhrt, so wird ebenfalls nur Keton 
u. Ketonimid gebildet. Die Bcobachtung von B ec k sia n x  u. B ark  (Journ. f. prakt. 
Ch. 105. 327; C. 1923. III. 851), daB das Osim bei Ggw. yon KC1 auf 160° erliitzt 
Umlagerung zu Benzanilid erleidet, wiihrend NaCl (auch bei lioherer Temp.) oline 
Wrkg. ist, konute Yf. nicht bestatigen. Er hat mit beiden Salzcn bei 185° nur B. 
von Keton u. Ketonimid festgestcllt, C,;H0CONHC0II5 wurde uberhaupt nicht gebildet. 
Die Angabe von L eh m a n n  (Ztschr. f. angew. Cli. 36. 360; C. 1923. III. 1362), daB 
das Oxim im HCl-Strom bei 110—120° yollstandig in das Anilid ubcrgefiihrt wird, 
kann Vf. bestatigen. Seine eigenen Verss. zeigen, daB zur Heryorrufung voll- 
standiger Umlagerung nur eine kleine Mcnge Oximsalz erforderlich ist. So gaben 
z. B. 10 Mol Osim -(- 1 Mol Osimsalz (IIC1) beim Erhitzen auf 135° 11 Mol 
C8H5C0NHC„H5. Das Yerhiiltnis Oxim: Oximsalz darf nicht groBer sein ais 25 :1 , 
bei dieser Mischung erhiilt man nocli bei lstd . Erhitzen auf 160° 18 Mol Anilid; 
bei 100:1 findet nur in geringer Mcnge Umlagerung statt. Ilierzu sind auch 
lioliere Tempp. erforderlich; bei ihnen yerliiuft dann die Rk. nach (1.), u. da das 
Imid sowohl ais auch NII3 stiirker bas. sind ais das Oxim, wird die zur Umlagerung

II -" ' II. II
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erforderliclie IICl von dcu beiden ersten gebunden, infolgodcssen bort dic Um- 
lagerung auf. — Aus den Verss. des Vfs. folgt demnaeh, daC freiea Benzophenou- 
oxim die Uinlagerung nicht erleidet, wolil aber seine Salze. Die von B ec k m a n n  
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 27 . 300. [1894]) fiir die Erscheinung gegebene Erklarung 
trifft nicht zu. Aber auch die von St ie g l it z  (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 4 . 1293; 
C. 1923. I. 71) gegebene Erklarung, daB der Uinlagerung des Oxiinsalzes eine 
Dchydratation roraufgchen muB, ist nicht zutreffend. Denn das zur Uinlagerung 
erforderliclie Dehydratationsmittel (PICI) miiBte das W. sofort wieder dem nach 
St ie g l it z  gebildeten Imidchlorid abgcben, dieses miiBte also leichtcr W. aufnehmen 
ais das dehydratisierende Mittel selbst. Nach Ansicht des Vfs. yerliiuft dic Um- 
lagerung direkt nach (3), die frei gewordene II Cl vcrbindet sieli sofort mit freiem 
Osim u. wirkt somit katalyt. Dehydratisierende Mittel befordern die lik. nur insofern, 
ais sic die Hydrolyse des Oximsalzes verliindorii. Der EinfluB von W . zeigte sieh 
bei einem Vers. darin, daB beim Erhitzen des Osimsalzes mit '/io scines Gewiclits 
W. nur 67°/0 in Anilid ubergefuhrt wurden. — Darst. von Benzophcnonimid: durch 
Erhitzen von Bcnzophenonoxim in 0 2-freiem Gas. Nach Abkiihlen Dcst. im Yakuum, 
Ijoscu in Lg. oder A., Ausfiillen des Iminsalzes durch trockuen HC1; das Clilor- 
liydrat sublimiert rasch bei 250°, in feueliter Luft wird es in (C(!II5)_,C0 u. NH,C1 
vcrwaudelt. Die freie Base spaltfet allmahlicli NH3 ab unter B. von (CJI.JjCO. 
Aus dem nach Einleiten von HC1 erbaltcncn Filtrat der Lg.- oder A.-Lsg. erhiilt 
man (Clil l 5).,C0.

1. 2 (C,;U5).jC : NOII =  (C,.II,),CO +  (C„He) j ę : N il - f  (NOIl),
2. (CJI,)2C : NU +  H„O =  (C(,IL,).,CO +  NH?,
3. (C0H5)2C : NOH-HC1 =  C0H6COŃHC()H6 +  I1CI.

(Journ. Americ. Chem. Soc. 4 6 . 1477—83. Berkeley [Cal.], Univ.) I I a b e e l a n d .
Roger Adams und Edna Montgomery, Vereinfacmthg der Gatłennannschen 

Synłhcse aromdłiścher Aldcliyde. II. (I. vgl. A dam s u. L e v in e , Journ. Americ. Chem. 
Soc. 45 . 2373; C. 1924 . I. 11S6.) Die 1. e. angegebene Methode zur Darst. von 
Oxyaldehyden aus Phenolen mittels Zn(CN)2 -)- IICl-Gas liiBt sieli auch auf Phenol- 
ather ausdehncn. Das Phenol oder der Phenoliitlier werden in Bzl. gel., mit
2 Mol Zn(CN)2 versetzt u. unter Riihren wird IICl eingeleitet C/2—1 Stdc.). Danacb 
werden unter Riihren 1,5 Mol AlCla zugegeben u. unter Erwiirmen auf 40—45°
3 Stdn. lang HCl eingeleitet; beim Zugcben iibersehussiger 10^/0igcr IICl fiillt das
Imidchlorid aus, das durch '/2stdg. Kochen unter RiickfluB zers. wird. Ersatz des 
Zn(CN)2 durch NaCN oder HCN, sowie des Bzl. durch andere Losungsmm. fiihrt 
nicht zur B. von Aldehyden. Dargestellt wurden mittels der elien beschriebenen 
Methode die Ałdeliyde von Anisol, Kp. 246—248°; p-Kresolmethyliither, Kp. 250—252°; 
Resorcindmethylather, aus Lg. weiBe Nadeln, F. 71°. Diphenyliither, Kp.20 188—190°;
o-Kresol, aus h. W. weiBe Krystalle, F. 118°; Thymol, weiBe Nadeln, F. 133°; 
fi-Naphthohnethylather, aus Lg. weiBe Nadeln, F. 83°. (Journ. Americ. Chem. Soc. 
46. 1518—21. Urbana [111.], Univ.) H a b e r l a n d .

E. Boedtker und 0. Rambecłi, Untersuchungen iiber eińige Derivai.e des Tetra- 
und des JDekahydrotiaplithalins. Bei Verss., in 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin nacli 
der Friedel-Craftsschen Methode Alkyle einzufuhren, fanden Vff. in Ubereinstimmung 
mit S c h r o e t e r  (D. P. 333158 [ T e t r a l in - G e s e l l s c h a f t  m .b .H .]; C. 1921. II. 
739), daB jenes selbst mit A1C13 unter B. yon Okłohydroanthracen u. Oktohydro- 
phenanthren neben Q H 0 reagiert. Das erste wird leieht von rauchender Salpeter- 
siiure angegriffen u. liefert dabei ein Tclranitrodioxyanthrachinon, C1,H40 12N4, gelbe 
Krystalle, bei 300° nicht geschm., 1. in Bzl., swl. in A., wahrscheiulich ident. mit 
der von R o e m e r  u . Sc iiw a r z e r  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 15. 1045) erlialtenen Verb. 
Die Rk., die zur B. der oktohydrierten KW-stoffe fiihrt, ist umkehrbar. Trotz der 
durch sic erwachsenden Schwiengkciten gelang Darst. von Monoalkylsubstitutions-



1190 D . Or g a n is c h e  C h e m ie . 1924. H.

prodd., in deneu das Alkyl in ŚfStclluńg anzunchmen ist, z war nicht mit CH3, aber 
mit lioheren Alkylen. Mit Dekahydronaphthalin reagicrt A1C13 crst bei dessen Kp. 
unter B. eines kompliziertcn Gcmisches von Isomeren.

ft-AihyUetrahydronaphthalin, C,0H n -CjITr,, Kp. 244° (korr.), Ivp,12 119—120°, D.417
0,9632, nc10 =  1,5414. — fi-Isopropyltetrahydronaplitlialin, C13IT,e, Kp. 255—256° 
(korr.), Kp.; 127°, D .;10 0,9518, n D10 =  1,5352. — ci-tert.-Butyltetrahydronaphtltalin, 
CuHi0, Kp. 265,5—266,5°, Kp.0 138°, D .,15 0,9463, nB16 =  1,5348. — B-tert.-Amyltetra- 
hydronaphtlialin, C,5H22, etwas ziihe FI., Kp. ca. 280° (teilweise Zcrs.), Kp.,a 149,2 
bis 150° (eine etwas niedrigcr sd. Fraktion enthiilt yielleicht «-Vcrb.), D.417 0,9478, 
nD17 =  1,5332. (Buli. Soc. Cliim. de France [4.] 35. 631—38. Christiania, Univ.) Sp.

Frederick C. Hahn und E. Emmet Reid, Fluor, Jod und Schwcfcl cnl- 
hallcnde. Orłhobenzoylbenzoesauren. Durch Kondensation von C0H5F mit Plithal- 
siuireanhydrid in Ggw. von A1C1., entstclit ■p-Fluorbenzoyl-o-benzocsaure (ygl. D .R.P. 
75288). Der Nachweis der 4-Stellung des F  kann dadurcli erbraclit werden, daB 
die Siiure mit sd. konz. NaOH iibergelit in p-0.rybenzoyl-o-benzoesaure. Mit p-Fluor- 
toluol -|~ Phtlialanhydrid entstehen die Siiurcn 1. u. II. Da dic CH3-Gruppc cincn 
stiirkor orientierenden EinfluB liat ais F ,  liat die isolierte Yerb. walirschciiilich 
Konst. I. Sowohl das Gemisch, ais aucli I. allein lasscn sich zu demselben An- 
tlirachinondcriy. kondensieren. Mit o-Fluortoluol sind 4 Fluorbcnzoylbenzoesauren 
denkbar; der hauptsachlich gcbildeten Verb. geben Vff. die Konst. e inerp'-Metlajl- 
in'-/lnorbenzoyl-o-benzoes(hire (in.) mit Rucksiclit darauf, daB bei der Kondensation 
zum Anthrachinondcriy. die CH3-Gruppe abgcspalten u. ein B-Fluorantlirachinon 
gebildct wird. Aus 4-Fluor-m-xylol -}- Phthalanhydrid konnen dic Isomeren l^r. 
bis VI. entstehen; das nicht krystallisierende Roliprod. kondensierte sich zum Teil 
zu 2,3-Dimethyl-l-fluoranlhrachinon entstanden aus IV., wahrend dic Siiure, die kcin 
Anthrachinondcriy. bildete, Konst. VI. haben muB. — AnschlieBcnd wurden die 
im cspcriinentcllen Teil crwiihnten J- u. S-haltigcn Bcnzoylbcnzoesiiurcn dar- 
gestellt.

V e rsu c h e . F lu o rb c n z o y lb c n z o e s i iu re n :  alle weiB; durch schnelles 
Fiillen aus Lsgg. der Salze mit Siiuren anfangs yiscose M. p'-Fluorbenzoyl-o-benzoe- 
siiure, F. 137—137,5°, krystallisiert aus Bzl. mit 1 Mol. C„H0; gelit mit sd. 50%ig. 
NaOH iiber in p'-Oxybenzoyl-o-benzoesdure, aus li. W. F. 213°. — 2-Mełhyl-4-fluor- 
bcnzoylbenzocsaurc (I.) (soli wolil lieiBen 5-fluor?), F. 150°. — 4-Methyl-3-fluorbcnzoc- 
saure (III.). F. 153,5—154°. Alle genannten F-Siiurcn sind 1. in Bzl., A. u. Eg., 
unl. in W. Durch Erhitzen mit rauchender 1I2S04 auf 100—150° entstehen An- 
thrachinonderiyy., dic alle liellgelb gcfiirbt sind: fi-Fluoranthrachinon, F. 203—204°.
— 1-Mełhyl-d-fluoranłhrachinon, F. 155—156°. — 2-Methyl-3-fluoranłhrachinon, F. 172°.
— l,3-I>imeihyl-4-/luoranthrachino)i, F. 178°. —p'-Fluorbenzyl-o-benzoesdurc, C14I1,I0 2F, 
aus erstgcnannter Siiuro durch Red. nacli dem Verf. yon Sc iio l l , P o t s c h iw a u - 
s c iie g g  u. L k n k e r  (Monatshefte f. Chemie 32 . 692; C. 1911. II. 1727); aus A., 
danach aus Bzl. F. 148—149°. — o'-Carboxyfluorbenzoyl-o-benzoesaure, C,6Ha0 6F, 
aus alkal. Lsg. yon III. +  KMn04, aus A. oder CII3C 00H  Sintern bei 175°, F. 183
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bis 184°. — 2-Fluor-3-carboxyanthrachino>i, C15H;0 4P , aus 2-Fluor-3-methylanthra- 
chinon -J- 70%ig; H N 03 bei 200—210°; aus CII3COOII gelbe Krystalle, F. 183 bis 
185°; geht beim Erliitzcn iiber in das vorher gcnannte /9-Fluoranthrachinon. —
l-Fluor-d-carboxyanthrachinon, C15H;0 4F , oline scharfen F ., sintert allmiililich 
zwisclien 200 u. 250°, unter schlieBlicliem Sclimelzen u. Zcrs. unter C02-Entw\ Das 
hierbei gebildete Sublimat, gelbe Nadeln,' ist wahrscheinlich u-Fluoranthrachinon, 
aus Eg. F. 128—129°. — 2,6-Dbnelhyl-3-fluorbenzoyl-o-benzoesdure, CJ0III3O3F  (VL), 
aus ClI3COOH +  W. gelbe N adeln / F. 126°, 1. in Bzl., CII3COOII u. A., wl. in 
PAe. — p'-Jodbehzoyl-o-benzoesaure aus C0H6J  -f- Phthalanhydrid in CS2 -f- A1C13 
zuniichst 4 Stdn. bci gcwohnlielier Temp., 'danach 11 Stdn. unter RuckfluB [ge- 
koeht; nach Eutfcrnen von CS2 Riickstand 3 Stdn. auf 80—85° crhitzt; nach Zers. 
mit Wasserdampf dest. Aus dem Kolbenriickstand die Siiure mit Alkali extrahiert; 
aus Cl 1,00011 F. 200°. — p'-Jodchloridbcnzoyl-o-benzoesdure, C, |IL,03JC12, aus dem 
Rohprod. der yorigen in Clilf. Cl.,; gibt beim Erhitzen untcr Schmclzcn Cl, ab 
oline zu explodieren. Mit wss. Clilf. -f- Na,S20 3 cntsteht vorige. — fi-Jodanthra- 
chinon, aus CII3C 0 0 II F. 175°. — p'-Jodosobcnzoyl-o-benzocsdure aus der Jodchlorid- 
saure durch Stchcn in NaOH; F. 179—180°; beim Erhitzen iiber 250° wird 0 2 ab- 
gegeben. — Methyldther der p'-Mercaptobenzoyl-o-benzoesdure, C15III20 3S, aus Phenyl- 
methylsulfid -f-  Phthalanliydrid -p  A1C13 bci 80°; aus Bzl. weiBe Nadeln, F. 154°.
— p'-Methylsulfonylbenzoyl-o-bcnzoesdure, C15l i 120 6S, aus vorigcm in Eg. -)- C r03; 
aus Eg. F. 221°. — fl-Methylsulfon des Anthrachinons aus yorigcr -j- nuichendcr 
H2SO., bei 160°; aus Bzl. F. 230°.

Nachstchend genanntc Siiureestcr wurden dargestellt: Ester derp'-Fhiorbenzoyl-
o-bemoesaure: Methylj F. 93,5°; Athyl, F. 80,5°; Propyl, olig, Kp.8 200°; Butyl, olig, 
Kp.» 225°. — Ester der p'-ĆJilorbenzoyl-o-benzoesiture: Methyl, F. 110°; Athyl, F. S8°; 
Propyl, F. 45°; Butyl, olig. — 2)'-Brombcnzoyl-o-beiizoesaurcmethylesler, F. 104°; 
Athyl, F. 83,5°; Propyl, F. 51°; Butyl, olig. — Ester der p'-Jodbenzoyl-o-benzoesdure: 
Methyl, F. 104—104,5°; Athyl, F: 81,5—82°; Propyl, F. 52°; Butyl, olig. — Ester 
der m'-Nitrobenzoyl-o-benzoesdure: Methyl, F. 100°; Athyl, F. 84°. — 2-Methyl-i-fluor- 
benzoyl-o-benzoesdurcmetlujlester, F. 79,5—80°; Athylester, olig. — Methylesler der 
d-Mcthyl-3-fluorbenzoyl-o-benzoesdure, F. 108°; Athylester, F. 74°. — In einem An- 
hang wird schlieBlicb nocli eine Methodc zur Best. von F  in organ. Yerbb. durch 
AufsclilieBen mittels Na>0., 4 - Stiirke u. Uberfuhrung in CaF2 gegeben. (Journ. 
Amcric. Chem. Soc. 46. 1G45—53. Baltimore, J o h n s  H o p k in s  Univ.) IIabkhi.and.

C. Man nich und M. Banroth, U ber Glyoxylsdure und ihr Koiidensationsprodukt 
mit Antipyrin. Vff. ycrsuchten durch Venvcndung von Glyoxylsaure anstatt Form
aldehyd dic bei letztercm so erfolgreicli durchgefuhrten Kondcnsationen mit Aminen 
auch auf diese ais Carbonsiiurc dieses Aldehyds aufzufassendc Siiure zu iibertragen, 
um dadurch einen neuen synthet. W eg zu ft-AininosSuren eroffnen zu konnen. Bei 
Ersatz des Formaldehyds in der Rk. zwisclien Antipyrin, salzsaurem Dimethylamin 
u. Formaldehyd, die bequem zu Homopyramidon gefiihrt hatte (vgl. Ma n n ic h  u . 
K a t iie k , Arch. der Pliarrn. 257. 18; C. 1919. I. 735), durch Glyoxylsaurc versagtc 
diese Kondcnsation, dic zu der «-Aminosiiure, [CulluONoj-CH -(COOH) -CII' ̂ ^Clljłj, 
gefiihrt hatte. Aus Antipyrin u. Glyoxylsaure wurde jedoch leiclit bci Ggw. yon 
HCl Diantipyrinoessigsdurc (I.) in guter Ausbeute erhalten. Der Vers., durch 
Curtiusschcn Abbau zum Diantipyrinoaminomethan (II.) zu gelangen, fiilirtc nur bis 
zum Azid. — Die zu den Vcrss. notig gcwesenc groBerc Mcnge Glyoxylsauro 
wurde durch elektrolyt. Red. von Oxalsdurc hergestellt. VfV. geben auf Grund der 
hierbei gemachten Beobaehtungcn eine ncuc Besclireibung der Glyoxylsdure, die 
von den altcn Angaben abweicht. Die Zus. entspricht der Formel C2H20 3'7 2H20. 
Diese Zus. bleibt aucli gewahrt im Vakuum iiber H2S 04. An feuchter Luft ist sie 
zerflieBlich. Nach den Analysen der Yff. kann dic bisherige Formel CII (OII)2 •
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COOH, nach welcher die Aldehydgruppe liydratisiert ist, nielit angenommen werden. 
Die Moglichkeit, dic krystallisiertc Glyosylsaure ais Estersiiure, COOH- CH(OH) ■ O• 
CO-CH(OII)2, anzunelimen, worauf die Analysenergebnisse auch zutreffen wiirden, 
wurde durch die Titration der Saure mit Lauge ais nielit zutreffend entschiedcn.

9 „h 6  c „ h s c 9 h 6 c 0h 5

Ń N Ń Ń
C H j-N f^N C O  CO|/ N N -C H 3 CH3- N ^ \ , C O  COî N n  • CH3
c i i 3  • c L J c —c i i  -  c L = J c  • c h 3  c h 3  • c L = J c  - e n  -  c L = J c  • c h 3

COOH NIL,
V e rsu c lie . Diantipyrinocssigsaure, C3lH2iOtN t (I.)., Darst. durch Erwarmen 

der wss. Lsgg. von Antipyrin u. glyosylsaurem Na in Ggw. yon konz. IIC1. Das 
so erlialtene salzsaure Salz zers. sich beim Erhitzen auf 239°, weiCe Nadeln. Die 
freie Saure bildet derbe Krystalit;, F. 238° (Zers.), unl. in W ., 1. in w. A. — Di- 
antipyrinoessigsaureathylester, ■ JL,O, aus vcrd. Aceton weiBe Nadeln von
bitterem Geschmack, 11. in A., Aceton, Clilf., wl. in W. u. A., F. 89—90°. — Hydr- 
azid der Diantipyrinocssigsaure, G ,,//2 li0 3 i\r0, weiBe Nadeln, F. 173°, 11. in A.,
CII3 -OH, Aceton u. W ., unl. in A. — Azid, CiiII2f i iN7-2H ,fi, weiBe Krystalle,
wl. in W ., 1. in A., Aceton, Clilf. Im Yakuum yerliert es 2 Mol. Krystallwasser. 
Bei 175° Zers. — Amid, Cu IF ,fi3N &, weifie Nadeln aus Clilf., 11. in A., CII3 -0H, 
Aceton, wl. in A. u. PAe., F. 93° (Abgabe von Chlf.). — Phenetidid, C3iITsfi^N f , 
aus A.-A. Nadeln, F. 150°, 11. in A., CII,-OII, Clilf., wl. in Bzl., unl. in W. u. A.
Ar cli. der Pharm. 2 6 2 . 240—40. Frankfurt a. M., Uuiv.) H o rs t .

K. v. Auwers und H.-G. Allardt, Weitere Untersuchungen iiber die Alkglientng 
des Indazols. Die Fortsetzung der friiheren Aibeit (Auweus u. S chaich , Ber. 
Dtscli, Chem. Ges. 54. 1738; C. 1921. III. 1240) hat die crhoffte Klarung von 
Problemen der Tautomerie u. der Valenzbeansprucliung bisher nicht ergeben. Die 
Alkylierung mittcls yerschiedencr Metallderiw. des Indazols schien zuniiclist auf 
eine unglcichartige Struktur der yersehiedenen Salze zu deuten, docli stellen diese 
Unterschiede keine feęte Begel dar, da z. B. Indazolnatrium mit CIi3J  nur 2-, mit 
C JI-C IL C l nur 1-Alkylindazol liefert. Auch hinsichtlich des Einflusses der Temp. 
ergab sich bei der Athylierung des Ag-Salzes das Umgekehrte wie bei der Me- 
thylienmg u. aueli hinsichtlich des Einflusses der Konz. wurde ein gleiclier Gegen- 
satz festgestellt. Bei der Umsetzung yon Indazol mit yersehiedenen Alkylbromidcn 
in Ggw. yon Na-Alkoholat entstanden meist Gemische ungefahr gleicher Teile der 
Isomeren, nur bei Isopropyl-, Allyl- u. Benzyl- uberwiegt die Neigung zur B. von
1-Deriyy. Letztere beiden sind sicher Radikale geringer Valcnzbeanspruchung; fiir 
Isopropyl ist dies nocli zweifelhaft. Hierdurch wird bestatigt, daB der yerschiedene 
Betrag an yerfugbarer AffinitSt bei den einzelnen Alkylen eine maBgebende Rolle 
spielt, doch ist auch die Natur des Ilalogens nicht oline EinfluB. Die Pikrate des
2-0- u. p-Nitrobenzylindazols existieren in 2 yersehiedenen Formen, yon denen die 
eine in die andere ubergeht, aber anscheinend aus ihr nicht zuriickgcwonnen 
werden kann. Beim o-Dcriy. wurde einmal noch eine dritte Form bcobaclitct. Uber 
dic Art der Isomcrie kann noch nichts gesagt werden.

Y ersu e lie . 2-Isopropylindazol, C1 0 H 1 2 O2. Gelbliclics 01, Kp.,.., 140—142°, wl. 
in W. — Pikrat. Gelbe Nadeln aus A., schiefwinklige Platten aus A., F. 138—140°.
— l-Methyl-2-isopropylindazolmnijodid, C ,,H 1 5 N2 J. Derbe gelbliehe Krystalle aus 
A., F. 132—135°. Zerfśillt beim Erhitzen glatt in Isopropyljodid u. 1-Methylindazol.
— Pikrat. Goldgliinzende Schuppen aus \V., F. 191—192,5°. — 2-Methyl-l-iso- 
propylindazoliunyodid, CnH ,sN2 J. Niidelchen aus A., F. 183°. Liefert bei der 
Spaltung sowohl Isopropyljodid ais auch 1 -Isopropylindazol. — 1-n-ButylindazoI, 
C „H u Na. Farbloses Ol, Kp.,, 135—136°. — Pikrat. Gelbe Nndelu aus A., F. 92°,
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11. in A. u. Bzl., unl. in W . — 2-n-Butylindazol. Gelbliches 01, Kpij, 153°. — 
Pikrat. Gclbe Scliuppen aus A., F. 140,5°. — 1-Isobutylindazol, CffHI4N2. 01, 
Kp.,,, 133°. — Pikrat. Gelbe Niidelchen aus A., F. 72,5—73,5°.— 2-Isobuti/lindazol.
01, Kp . , 3  150—152°. — Pikrat. Dunklcr gelbe derbc Nadelń, F. 122—123°, zwl. in 
A. — 2-p-Nitrobenzylindazol, CHIi,,0,N .,. Citronengclbe, derbe Nadeln u. Blattchcn 
aus CH3OII oder A., F. 91—91,5°, 11. in Bzl., zwl. in A. — 2-p-Aminobenztylindazol, 
CMHj,N,i Niidelchen aus W. oder Ban., F. 117—118°, 11. in A., zwl. in Bzl. —
2-o-Nitrobenzylindazol. Ilellgelbe llosetten (Nadeln) aus PAe., F. 72,5—73,5°, 
leichter 1. in A., A. u. Bzl. ais die p-Verb. — Pikrat. Hellgrunlićhgęjbe oder 
dunkelgelbe Nadeln, F. 117°. (Ber. Dtseli. Chem. Ges. 57. 1098—1106. Marburg, 
Univ.) POSNER.

Theodor Posner und Gerhardt Schreiber, Beitrage zur Kenntnis der unge- 
sattigten Verbindungen. XI. Uber die E inm rhm g  von freiem Hydroxylamin au f 
Zimtśaure und dereń Kernliomologe. (X. ygl. P o sn e r  u . H e s s , Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 46 . 3816; C. 1914. I. 370.) VfF. priifen die Frage, ob die Anlagerungsfiihig- 
keit der C—C-Bindung bei den substituierten Zimtsiiuren in gesetzmiiBigem Zu- 
sammenliang steht mit dem Grad der elektrolyt. Dissoziation der COOII-Gruppe. 
Zuniiehst wurden die drei im Kern methylierten Zimtsiiuren mit der Zimtsiiure yer- 
glichen. Die Best. der K  wurde mit Ililfe der Gaskettenmethode yersucht, ergab 
aber infolge der auBerordentlich geringen Lćislichkcit der Tolylaeiylsiiuren keine 
zuyerlassigen Werte. Immerhin gelit aus den unter gleiehen Bedingungen gemachten 
Messungen liervor, daB die Aciditiit etwa in folgender Reihenfolgc abninnnt:
o-Methylzimtsaure Zimtśaure t>  p-Methylzimtsaure m-Methylzimtsaure. Bei der 
Einw. von NIL OH auf dic Zimtsiiure entsteht primiir die ^-Hydroxylaminohydro- 
zimtsiiure (Oxaminosaure) (I.) u. aus dieser durch Disproportionierung Amiuosiiure 
(II.) u. Isonitrososaure (III.). Letztere liefert dann entweder Ketoxim (IV.) oder 
Isoxazolon (V.). Zuniiehst ergibt sich, daB die o-Methylzimtsaure in der Tat NII2OH 
erheblich scliwieriger addiert ais die iibrigen drei Sauren. Zieht man daun noch 
cinige Erfahrungstatsaclien iiber dic weitere Umwandlung von I. in II. bis V. mit 
heran, so ergibt sich mit groBer Wahrscheinlichkeit, daB dcm NII._,OH gegeniiber 
die Additionsfiihigkeit der Zimtsiiuren ihrer Aciditiit umgekehrt proportional ist, 
was mit yalenzehem. Betrachtungen in Einklang steht. Bei den Estera yerwischcn 
sich dementsprechend die bei den freien Sauren beobachteten Uuterscliiede, nur 
bleibt bei dem o - Methylzimtsiiureester die Einw. des NHaOH bei der B. der 
fj-Hydroxylaminohydroxam$aurc stehen, wiihrcnd in den ubrigen FSllen 8-Ilydr- 
oxylaminohydroxamoximhydrate entstehen.
CII3 -C JI, • CH - CII, • COOH Clij • C0H4 • CII • CIIa • COOH CHS • C6II4 • C • CH.,

I. NIIOII " X _>'  II. Nhl2 x  IV. NOH
CII3 • CaII, • C----- C : NOH CHS • C0H, • C • CII2 • COOH■ / / CIl3 ■ C6H4 • C-----CH,

v i.  n -o -c o  m .  t e i  ^  v . n -o -co

irrr CII3 • C0II4• CH • CHa • CO lrrTr CII3 • C0H4• C---------------C ll-N  : N
VIL NH ■ CO • NU VIIL ÓO ć aH 6

CII3 • c j r ,  • c -------------CII ■ N : N
N-N(C0 H5)-CO 4 h 5  

V c rsu c h e . o-Toluylaldehyd. Aus o-Bromtoluol, Mg u. Ameisensiiureester, 
Kp. 200—202°. — m-Toluylaldehyd. Aus m-Xylylchlorid (s. Anhang) mit Na.2 Cr04, 
Kp. 200°. — p-Toluylaldehyd. Aus Toluol, CO u. IICl, Kp. 204°. — o-Methyl- 
zimisfiure, F. 174°. Loslickeit bei 20°: 0,054 g im 1 W. K  =  ca. 2,53-10-3 . — 
Methylester. 01, Kp . J 0  145—147°. — m-Methylzimtsaure, F. 114—115°. Losliclikeit 
bei 20°: 0,052 g im 1 W. K =  ca. 1,57-10 5. — Methylester. Krystallc, F. 32
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bis 33°. — p-Methylzimtsttwe, F. 197°. Loslichkeit bei 20”: 0,057 g im 1 W. K =  
ca. 1,82 -10 — Methylester. Krystalle, F. 49—50°. — fi-o-Tołyl-fi-hydroxylamino-
propionsaure (I.). Nicht ganz rein erhaltcn. Liefert mit ammoniakal. AgN0 3  y-o- 
Tolylisozazolon, C]0 H9 O2N (V.). Krystfillehen aus PAe., F. 89—91°, 11. in Soda, 
Alkali, A., A., Eg., Bzl., unl. in W . u. verd. Sauren. — fl-Isonitroso-y-o-tolylisoxa- 
zolon, C,0 II 8 O3 N2 (VI.). Hellgelbcs Krystallpulyer aus W ., F. 127—128°, rosenrot
I. in Soda u. Alkalien, 11. in A., A., Eg., unl. in W. — fi-o-Tolyl-fi-aminopropion- 
sditre, C1 0 H 1 3 0 2N (II.). Stabchcn aus W. -f- A., F. 242° (Zers.), 11. in Alkalien u. 
Sśiureu, wl. in k. W. u. den ubliehen Losungsmm. — fi-o-Tolyl-fi-benzoylamino- 
propionsaure, C „II 1 7 0 3 N. Krystalle aus W. -f- CH3 OII, F. 197°, 1. in A. u. Eg., 
unl, in W., A., Bzl. — fi - o-Tolyl-fi-ureidopropionsaure, Cu H 1 4 0 3 N2  =  CII3  ■ CGII 4 ■ 
CII(XH • CO -NIL,) -CIIa -COjII. Aus der Aminosiiurc u. Kaliumcyanat. Nadeln aus 
A. oder W., F. 182—183°, unl. in A. u. Bzl. Liefert bei 230° d o-Tolyldihydrouracil, 
CnHjjOjNą (VII.). Krystallpulyer aus A ., F. 223—225°, 1. in Eg. — fi-o-Tolyl-fi- 
aniinopropionanilid, C1 0 II,8 ON2. Krystalle aus. W., F. 135—136°, 11. in A., 1. in Bzl., 
swl. in A. u. k. W. — o-Tolylmethylkctoxim, C0 IIUON (IV.). Rhomb. Krystalle aus 
W. -(- A., F. 01°, 11. in A., A., Bzl. — fi-o-Tolyl-fi-hydroxylamiiwpropionhydroxani- 
sdure, C1 0 H 1 4 0 3 N2  =  CH, • C0 H 4  • CII(NfIOH) • CII, • C(: NOII)OH. Krystalle aus A., 
F. 144° (Zers.), 11. in h. A., swl. in W., unl. in A.

fi-m-Tolyl-fi-hydroxylamviopropionsaure. Krystalle aus A., F. 158°, wl. in k. A., 
swl. in W , A., Bzl. — y-m-Tolylisoxazolon. Krystalle aus PAe., F. 82—83°, 11. in 
A., A., Eg., Bzl., swl. in W. — fi-Isonitroso - (im Original steht irrtumlich ^-Ben- 
zolazo-, d. Ref.) -y-m-łolylisoxazolon. Hellgelbcs Krystallpulyer aus W., F. 132°, 11. 
in A., A., Eg., unl. in k. W., rosenrot 1. in Alkali. — [■}-Benzolazo-y-m-tohjli$oxa- 
zolon, C1 0 H 1 3 O2N 3  (VIII.): Goldgelbe Krystalle aus A., F. 142—143°, 1. in A., A., 
Bzl., Eg. u. Alkalien, unl. in W. u. verd. Sauren. Liefert beim Erhitzen mit 
Phenylhydrazin fi-Bcnzolazo-y-m-tolyl-N-phenylpyrazolon, C2 2 H 1 8 ON4 (IX.). Ziegel- 
rote Nadelbuschel aus A., F. 141°, 11. in A., Eg., Bzl., zwl. in A., swl. in W., 
Alkalien u. Sauren. — fi-m -T o ly l-fi  - aminopropionsdure. Krystallpulyer aus W., 
F. ca. 225° (Zers.), 1. in h. W. u. h. A., sonst swl. — fi-m-Tolyl-fl-benzoylamiiio- 
propionsaure. Krystalle aus W ., F. 154,5°, 11. in li. A. u. Eg., wl. in W ., swl. in 
Bzl. — ft-m-Tolyl-fl-ureidopropionsaure. Krystalle aus W ., F. 89°, 11. in A. u. li. 
W., unl. in A. u. Bzl. — d-m-Tolyldihydrouracil. Krystalle aus A., F. 191°, 11. in 
Eg. u. h. A. — ęj-m-Tolyl-jj-aminopropionanilid. Krystalle aus verd. A., F. 100 
bis 107°, 11. in A., Chlf., wl. in Bzl., A ., W . — m-Tolylmethylkełoxim. Krystalle 
aus verd. A. oder PAe., F. 57° (nicht 94°, wie in der Literatur angegeben), 11. in 
den meisten organ. Losungsmm. — (i-m - Tolyl - fi-h  ydroxylaminopropions<iurehyd)-- 
oxamoximhydrat, CI0 H„O 4N 3  =  C1I3  ■ C6 H 4 • CII(NHOH) - C1I2 • C(OII)(NHOH)2. Kry- 
stalle aus A. — fl-Bcnzolazo-y-p-tolylisoxazolon. Goldgelbe Nadeln aus A., F. 176°.
— fl-Benzolazo-y-p-tolyl-N-phcnylpyrazolon. Eotc Nadeln aus A., F. 173°, 11. in Eg., 
Bzl., A ., swl. in W . — fi-p-Tolyl-fi-aminopropionamlid. Krystalle aus verd. A., 
F. 127—128°, 11. in A. u. Bzl., swl. in W. u. A. — p-Tolylinethylketoxim. Krystalle 
aus PAe., F. 8 8 °. — fi-p-Tolyl-fi-hydroxylaminopropionsaurehydroxaimximhydrat. 
Krystalle aus A., F. 128—129°.

A n h an g . Bei der Chloricrung yon 200° sd. m-Xylol unter Belichtung mit 
IMollampen entstanden 183 g m-Xylylchlond, C0H 4 (CH3 )(C1ŁC1) (Ol, Kp . I 0  85—88°), 
u. 41 g (a,co'-m-Xylylendichlorid, CaH4 (CH2 Cl) 2  (Krystalle aus A., F. 33—34°, Kp.Il( 
131—132°. (Ber. Dtscli. Chem. Ges. 57. 1127—37. Greifswald, Uniy.) POSNER.

E. P. Kohler, Isoxazolinoxyde. II. BenzoyldiplienyUsoxazoliiioxyd. (I. vgl. 
Journ. Americ. Chem. Soc. 4 6 . 503; C. 1924 . I. 1927.) Um bestandigere Isoxazolin- 
oxyde zu erhaltcn, wurde das in 3-Stellung substituierte Deriy. (III) dargestellt 
Uber I u. II; alle Verbb. existieren in 2 stereoisomeren Formen. Gegeniiber der
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friihor beseliriebenen in 3 nicht phenylicrten Verb. zeigt I I I  bemerkenswerte Unter- 
scliiecle; es bildet keine Additionsprodd. mit W ., A., N1T3  oder sonstigen Verbb., 
dic ein beweglichea II-Atom entlialten. Starkę Basen spal ten das Mol. nicht, es 
entstehen entweder Salze, oder es treten unter IT2 0-Abgabe andere llkk. ein, bci 
denen die C-ICette nicht verandert wird. Mit Siiurechloriden oder Anhydrideu 
wird ohne Acylierung ebenfalls nur II.,O abgespalten. Aus I I I  entsteht auf diese 
Weise das Isoxazolketon (IV), eine Verb., dic allc Eigensehaftcn eines Ketons auf- 
wcist; ihr Oxim (V) geht durch Beckmannsche Umlagerung iiber iu das Anilid  (VI), 
das durch Hydrolyse zerfiillt in Anilin u. die Carbonsiiurc (VII); die Konst. dieser 
Siiure ergibt sich daraus, daB ihr Ozonid zers. wird in Benzilmonoxim u. C.fiJT,,. 
DaB I I I  wirklich die angegebene Konst. hat, ergibt sich auch aus dem Verh. von 
IV gegen organ. Mg-Verbb., wobei der tertiiire Alkohol (YIII) gebildet wird, eine 
Bk., die nicht moglich wiire, wenn die Verb. eine N 02-Gruppe entlialten wurde; 
dasselbe Deriv. (VIII) entsteht auch durch W.-Abspaltung aus dem von I I I  zu er- 
haltenden tertiiiren Alkohol (XII). Durch Einw. von konz. NaOII auf das niedriger 
schm. Isomere von I I I  entsteht ein Na-Salz, aus dem mittels C0 H 6 COC1 ein C0II5' 
CO-Deriv. (IX) zu erhalten ist. In konz. Lsg. ist das Na-Salz bestśindig; wird dic 
Lsg. jedoch verd. (3°/0 ig) oder wird I I I  in A. mit verd. NaOII geschuttelt, so ent- 
stelit IV  ais Nd., dic Lsg. enthiilt -C^IIjCOONa, das Na-Salz von 3,4-Diphenylisox- 
azolon (X) u. eine noch nicht identifizierte Verb. W ird an Stelle von verd. NaOII 
eine verd. Na^Oj-Lsg. benutzt, so findet quantitative Oxydation von I I I  zu Cl(l l r, ■ 
COOH u. X statt. Bei der Behandlung yon I I I  mit vcrd. NaOII entsteht anfangs 
eine gelbe Fiirbung, die spiiter wieder verschwindet. Diese Zwischenvcrb. konntc 
isoliert werden u. gab bei der Oxydation mit Na^O.j Benzilmouoxim u. C„1I5 C 00II. 
Sie hat Konst. X Ia , b, u. der ganze Vorgang, der sich bei der Einw. von NaOII 
abspiclt, besteht darin, daB der Ring in T li durch Alkali geoffnet wird (gelbe Lsg.) 
u. sich  danach wieder unter B. von IV  schlieBt. Eine Shnlichc Rk. niuB beim 
Ubergang yon X II  zu V II I  angenommen werden, hier war jedoch die Isolierung 
des Zwischenprod. (XIII) noch nicht moglich.

C0 H5 CHCII2 COCUTI5

CaII 5 CIINOa I  
C„II.C~C-COC0Hj

I > 0
C JI,C = N  IV 
C J I 3 C = C -C 0 0 H  

I > 0  
CJ1,C” N V II

06HsCHCHBrC0CeH5

CJIjCIINOj I I  
CcH5C 3  C—C—C0II 3  

I > 0  II 
G jH jO -N  V NOII

CJI5C=Ć-C(CS1U 0II  
I > 0

C.-.IL.C—N

C„H5 CH-

cyi6c =
-CHCOCJL 

> °
: N 0 I I I

C,H 5 C -C -C O N H C jr. 
I > 0

CsH 3 c : :n

V III

c , h 5 c h -
I

C,,H,C — :Ń 0
o

VI
:C -C ,H 5 

I IX  
0 0 0 0 , 1 1 *

C,H 5 CII—CO 
I > 0  

C J I , C = N  X
I I I

C0HsCHCO CO CJEIl

C#HS.C —N

C„H6 C—0 -

NOH X I a

OOC,H,
011

:NOH X Ib

0 , 1 1 , 0 1 1 - -CHC(CaH5)!lOH 
> o  — *■

C6 H6 CHC0C(C2 H ^ 0 H  

LCJLO—NOII X II I

i

V III
0 , 1 1 , 0 0  

C„HeO
+ C eH.C0€»H
NOIIC0 II,C— NO X II

V e rsu c h e . f],y-Diphen[/l-y-nilrop>-opiophe>ioii, C2 3 H 1 8 0 3N (I), aus Benzalaecto- 
phenon Phenylnitromethan in sd. OH8OH bei Ggw. von CH3 ONa; aus sd. Chlf. 
-j- gleichem VoI. CH3OH Krystalle mit F. 181—182°, 1. in Aceton, wl. in ii. u. 
CH3 OH; aus der Mutterlauge die isomere Verb. ais Nadeln, F. 131—132°, 11. iu sd. 
CII3 OH, Lsgg. beider werden allmahlich gelb; aus ihnen erhitlt man nach An- 
siiuern u. Ausschiitteln mit A. Beuzalaeetophenou. Bleiben die gelben Lsgg. liingere 
Zeit stehen, so fiillt allmahlich ein hochschm. Prod. aus, anschcinend das trimole-
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kulare Additionsprod. — fl,y-Diplwi)yl-a-brom-y-iiilropropiophcnon: C2 2 H 1 8 0 3NBr (II), 
ontatcht aus beiden vorigcu in Aceton -j- Br. W ird dic Eeaktionslsg. kurze Zeit 
znra Kp. erliitzt, so entstelit ein Nd., aus Chlf. -f- CII3OH durchsichtigc Nadeln, 
F. 185°, 11. in sd. Chlf., wl. in CII3 OH; aus dem Filtrat das Isomcre, weiBe Nadeln, 
F. 102°. — p,y-Diphcnyl-y-brom-y-nitropropiophenon, C3 SH 1 9 0 3 NBr, aus dem holier 
schm. Isomeren yon I  durch Bromieren in CHsONa-Lsg., aus Chlf. -(- CIIaOIi 
Nadeln, F. 178—180° (Zers.), u. feinc NSdclehen, F. 130—138°; beide letztcren 
werden bei gewohnlicher Temp. von CIIaCOOIt niclit vcriindert, sie vcrlieren IiB r 
nur langsam, wenn sie mit sd. alkoh. CH3 COOK-Lsg. behandelt werden. — 3,4-Di- 
plienylisoxazolbwxyd, C2 2 H 1 7 0 3N (III), auą, den beiden Yerbb. II 4" CII3COOK in 
sd. CII3 OII. Nach Stehen in Kiiltcmischung Rohprod. aus C1I3 0 II  umkrystallisiert, 
hieraus farblose Tafeln, F. 93°, dic KrystallrCH3OII enthaltcn, der beim Stehen an 
Luft abgcgeben w ird; F. danach 123°; krystallisiert auch aus anderen Losungsmm. 
mit 1 Mol. Losungsm.: aus A., Propyl-, Iso- u. n. Butylalkoliol Nadeln, aus Bzl. 
oder CC14  entweder durchsichtige Krystalle', die 1 Mol. Losungsin. enthalten, oder 
hiervon freic Nadeln; alkoh. Lsgg. werden allmahlich gelb. W ird dic CI 1,0II- 
Mntterlauge mit W. vcrsetzt, so erhiilt man das Isomcre, Nadeln, F. 151°, wl. in
A. u. A., 11. in Chlf.; Na-Salz,' C!8HI3 0 3 NNa, Nadelu, 11. in C1I3 0H , wl. in k. W.; 
wss. Lsg. wird allmahlich gelb; gibt mit Cu-Acetat kein Cu-Deriv. — Behzoylderw;, 
CS0H 2 1 O4N (IX), aus Bzl. weiBe Nadeln, F. 190°, swl. in A. u. A. — 3,4-Diphcnyl- 
isoxazolon, C1 5 I Iu 0 2N (X), aus III (F. 123°) -}- wss. N:u,0...-Lsg.; es sebeidet sieh 
zucrst das Na-Salz aus, Tafeln, luftbestiindig, hieraus die Enolform von X, aus 
Aceton -f- PAe. Nadeln, F. 113°, 11. in A., gibt eine Cu-Vcrb. mit Cu-Acetat; wird 
eine iitli. Lsg. liingere Zcit gekocht, so scheidet sieli die Kctoform ab, Tafeln, 
F. 150° (Zers.), wl. in A. Dic Verb. kann syntliet. dargestellt werden aus liacli- 
stehendcm Ester -j- NIL OII. — Phenyłbenzoylessigsaurcmethylesier, CI(>II lt0 3, aus 
Phenylbenzoylacetonitril in CHS0 II  4 - HCl-Gas, aus GH3 0H  Nadeln, F. 75°, U. in 
organ. Mitteln auBer PAe.; ucbenlicr entstelit wenig A m id , aus A. Tafeln, F. 150 
bis 170°, u. C6 H 5 COOCH3. — a,y,d-Tńphenylbntantriomxim , C2 2 H l7 0 3N (XIabczw . b), 
durch Schuttcln von III mit 2°/„ig. NaOH -)- wenig A., in letztercm bleibt IY 
zuriick, aus der alkal. Lsg. dureli Ansauern gclber Nd.; aus A. mit 1 Mol. (GjILjoO 
krystallisiercnd, der erst bei der Zers. (150°) abgegcben wird. Dic A.-freie Verb. 
kann ans dieser durch Umkrystallisieren aus Bzl. erhalten werden ais Nadeln, 
F. 150°, zu blaBroter Fl., bald danach Zers.; 11. in A. u. Aceton, wl. in Bzl., swl. 
in A. Aus Aceton -j- A. citronengelbc Prismcn oder Tafeln, 11. in NaOH u. 
NajCOa, aus ersterem durch C0 2  fitllbar; śttli. Lsg. gibt kein Cu-Salz. Durch Oxy- 
dation mit NajO» entsteht auBer CeHsCOOH Benzilmonoxim, CMHu OtN, aus A. -}- 
PAe. F. 118°. — 3,4-Diphenyl-5-benzoylisoxazol, C„2II 1 ;N 0 2 (IV), aus III (F. 123°) 
in CII3OH dureli langeres Stehen mit konz. NH|OH; Scbuppen, F. 167°, swl. 
in A. u. A., wl. iu Bzl. u. Aceton, 11. in Chlf., hieraus Tafeln, aus yorigem Prismen.
— 3,4-Dipht.nyl-5-oxybenzylisoxazol, C2 2 Hl7N 02, aus yorigem mittels Zn-Staub -f~ Eg- 
aus A. Nadeln, wl. in Bzl. Durch Einw. von C2 H5MgBr entsteht Yerb. C2iH.210.zN  
(VIII), aus A. -j-  PAe. Nadeln, F. 145°, 11. in organ. Mitteln auBer PAe. — Oxim 
des' Isoxazols, C2 2 l I ltt0 2 N2  (V), aus ClIsOH Nadeln, F. 177°. — Anilid der 3,4-Di- 
phenylisoxazolearbonsaure, C2 2 2/,ft0 2 Ar 2 (VI), aus V in A. -j- PC15; aus Aceton -|- 
CH.,OH Prismen, swl. in A., 11. in sd. Aceton, daneben entsteht Vcrb. C.^lIlsONCl, 
Imidchlorid von IV, aus Aceton -f~ CII3OIl gelbe Prismen, F. 139°. — 3,4-Diphenyl- 
isoxazolcarboiisaure, C„)II 1 1 0 3N (VII), aus A. PAe. Tafeln, F. 170°; aus Lsg. in 
NiUjCOj krystallisiert das Na-Salz ais lange Nadeln aus. Einw. von 0 3  vgl. oben.
— Yerb. Cu irn O $  (XII), aus III (F. 123°) +  C2 II 5 MgBr, aus A. Nadelbuschcl,
F. 108°, wird dureli NH4OII oder verd. NaOH niclit ycriindert, mit alkoh. KOII 
oder CH3 0N a entsteht VIII. W ird das lleaktionsgemiscb einige Zeit bis zum Kp.
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erhitzt, so entsteht sofort Y III. (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 6 . 1733—47. Cam
bridge [Mass.], H a r v a r d  Univ.) H a b e r l a n d .

Maraton Taylor Bogert und Horace H. Hopkins, Untcnmchungcn iiber orga- 
nische Selcniierbindungen. III. Darsłellung eines Sełendcrivats voin Cinchophen- 

(Atophan)-Typxis. (II. ygl. B o g e r t  u. H e r r e r a ,  Journ. 
Americ. Chem. Soc. 45. 238; C. 1923. III. 774.) 2-Phcnyl- 
6-cyanbenzoselenazol (nebenst. Formel); Darst. aus der
6 -Aminoverb. (vgl. B o g e r t  u. Chen, Journ. Americ. Chem. 
Soc. 44 . 2352; C. 1 9 2 3 .1. 1087) nach S a n d m e y e r .  Braunes 
Pulver, Zers. bei 145—150° unter yorherigem Sintern. 

Durch wiederholtes Losen in A. u. Fiillen mit W. hellgelbes, grobos Pulyer, 1. in li. A., 
n-Butylalkohol, Aceton, CC14 u. Bzl. — 2-Phenylbenzoselenazol-6-carbonsaure, liell 
braungelbes Pulyer; aus Alkalisalz durch Siiure gefiillt, Zers. bei 170—180°, wl. in 
W., 1. in h. A., CH3 C0 2 C2 H5, Aceton u. Bzl. — Methylester, C1 5 IIn 0 2NSe, aus A. 
licllgelbe BlSttchen, F. 164,5—165,5°, 11. iu n-Butylalkohol, Aceton, Bzl. u. Eg. — 
K-Salz, C1 4 II8 0 2 NScK, blaBrot; wss. Lsg. gibt Ndd. mit N II4-, Mg-, Ca-, Ba-, A1-, 
Fe111-, Ni11-, Cu11- u. Pbu-Salzen. (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 6 . 1700—1701. 
New York, Columbia Uniy.) H a b e r l a n d .

H. Maniwa, Beitragc zur Kenntnis des Phyllodulcins. Dieser Pflanzenstoff 
koinmt nacli den Unterss. von AsAHlNA u . U eno (Journ. Pharm. Soc. Japan 1916. 
Nr. 408. 146) in 3 Formen, ais d-Phyllodulcin, d- u. d,l-IsopliylloduIcin, vor mit den 
Formeln I. u. II., docli ist die Yerteilung letzterer auf die Isomcrcn bislier un- 
eutschicden. — Vf. liat durch alkal. Vcrscifung u. liachfolgende Oxydation mit 
IvMn04 aus d-Phyllodulcindimcthylather (F. 87°) 3-Mcthoxy-o-toluylsaurc (F. 136 bis 
137°), aus d,l-Iso})hyllodulcindiiithylathe>• (Fi 119—120°) den Athyldther der Isovanillin- 
saure (F. 166—167°) erhalten. Letzterer wurde zum Yerglcich aus 2-Methoxy-
o-nilrophenol durch Athylieren u. Ubcrfuhrcn des NOa iiber NII2  u. CN in C 02II 
synthetisiert. Danacli komrnt dem Phyllodulcin Formel I., dem Isophyllodulcin 
Formel II. zu. — Es wurde auch yersucht, 3-Nitroanissaure (aus Anethol u. IIN 03) 

CH3  OH CII3  OH
1 \_ O f 'T Tc---------< > - o c h 3  r ' T> ,— -,c------  - o c h .

L  1 O H  I o _ _ 3

o

durch Austausch des N 0 2  iiber NH 2  gegen OIL in Isoyanillinsiiure uberzufiiliren. 
Aber die Ilydrolyse der Diazoyerb., dic crst in Ggw. von CuS04  eintrat, lieferte 
die um 1 O reichere 3,5-Dioxyanissaure (F. 214°), dic auch aus 3,5-Dinitroanis- 
aldchyd dargestellt wurde. Damit steht im W iderspruch , daB die yon G ra rh e  u . 
Ma r tz  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 3 6 . 216 [1903]) beschriebene Monomcthylgallussaurc,
F. 240—242°, dieselbe Struktur besitzen soli. (Journ. Pharm. Soc. Japan 1924 . 
Nr. 507. 5—6 .) LlNDENBAUM.

S. M. Mc Elvain, Pipeńdindcrwate. Eine dem Cocain stnM urell vcncandlc 
cyclische und offenkettige Verbindung. (Vgl. Mc E l v a in  u. A d a m s , Journ. Americ. 
Chem. Soc. 45. 2738; C. 1924 . I. 1935.) Nach untenstehendem Schenia A u. B 
wurdeu synthetisiert: l-Methyl-3-carbathoxy-4-pipeńdylbe>izoat (IV.) u. '/-(Methyl-ft- 
carbathoxyathyl)-aminopropylbenzoat (V.). Dic yon Henry L. Schmitz mit den 
Chlorhydraten von IV. u. V. yorgenommene pharmakolog. Unters. (Cornea yon 
Kaninchen) ergab, daB IV. ebenso tox. ist wie Cocain. Eine 2%ig- Lsg. bewirktc 
eine 6  Min. lange Aniistlicsie (gleichkonz. Cocainchlorhydratlsg. 28 Min.). Das 
Clilorliydrat yon V. ist nur ‘ / 3  so tox. wie FVr. ; die aniisthesierendc Wrkg. tritt 
liier iiberhaupt nielit oder nur ganz schwach auf.

VI. 2 . 79
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Y e rs u c h o . ft,ft'-Dicarbathoxydiathyl»iethylamin, CnHsl0 4N (I.), durch Schutteln 
von CII3 NH2, HCl -f- ^-Brompropionsaureiitliylester -j- Ag.,0 in A .; Kp . 4  136 bis 
138°, D . M 2 0  1,0190, n D™ =  1,4411. — l-Methyl-3-carbdthoxy-d-pipcridonchhrhydrat, 
C„H1 0 OsNCl, aus vorigem durch Erhitzen mit in Xylol suspendiertcm Nit; nach be- 
cndetcr Rk. mit Eiswasscr bchandelt, wss. Schiclit zur Entfcrnung von I. mit A. 
extrahiert, danach mit HCl kongosauer gemacht u. mit K 2 CO:l neutralisiert; wieder- 
holt mit ii. ausgeschiittelt, bis die iitli. Lsgg. keinc Farbung mit FeCl3  melir geben.

CH ,-C H ,C O O C ,II. CIIs—CHC00CsH8 CH2-C1ICOOCsHs

A. CII3-Ń I. — >• CII3-Ń CO — *  CII3-Ń CHOH — >-
CH3- C I I 2COOC2H 6 C H ,-Ó H 2 II. CII,—Óll, i i i .

CII.,—CH • COOCJS CHj— C—C02CsH6

CH3-N CHOOC-CJL 
CII,—CII, IV.

~H
CH.-N—O - C

I I
CH,-----CH, VI.

CHj • CH2CO.,C2II. CII, • CH, ■ CO,C,IT.
B. XII -f- Cl(CII,),OCOCJI., — *  CII3-Ń CII,OCOCtlII.

Ć h 3  6 i i , - ó n ,  v .
In dic A.-Extrakte wird HCl cingeleitct, Nd. aus A. -{- A. umkrystallisiert, F. 128 
bis 129°, bei Best. des F. in vorgewiirmtem Bad F. 118—125° (wahrsclieinlich in- 
folge Anwesenhcit yon Isomeren). — Ilieraus l-Mełhyl-3-carbdthoxy-d-pipeńdon,
C,,H,s0 3N (II.), olig, Kp., 114—116°, D . m 2 0  1,0660, n„2° =  1,4802; geht nach 
liingerem Stehcn wahrsclieinlich iiber in cin inneres Salz (VI.). — l-Methyl-3-carb- 
athoxy-d-oxypipcridiii, Cl|II 1 7 0 3N (III.), durch katalyt. Hydrierung des yorigen (Pt02- 
Katalysator) in A.; olig, Kp . 4 122—124°, D . * ° , 0  1,0879, n D 2 0  =  1,4742. — 1-Mełhyl-
3-carbathoxy-d-piperidylbenzoatchlorhydrat, C,0H ,2 O4NCl (IV.), aus dem Chlorliydrat 
von III. +  C.lLCOCl bci 140—150°; aus A . + ' l .  F. 181—183°. — (1-Mełhylamino- 
propioHSaurciithylestcr, C„H1 3 0 2N (Schema B.j, aus ^-Brompropiousiiure (Na-Salz) -f- 
CH3 NH 2 in W ., Rcaktionsprod. nach 3-tiigigem Stehen yerestert; Kp., 59—61°,
D . 2 ° 2 0  1,0082, n D 2 0  =  1,4443; Ausbeute 37%; liebenbei entstehen 11% yon I. — 
'■/-(Methyl-fi-carbiUhoxathyl)-aminopropylalkohol, C0H 1 0 O3 N , aus yorigem -\- Tri- 
metliylenchlorid bei 140—150°; nach der Rk. entstandene obere der beiden Schichten 
in A. gel.; hieraus das Amin, olig, Kp.., 123—125°, D . 2 ° 2 0  1,0190, n„2° =  1,4450.
— Chlorliydrat des y-(Methyl-ft-carbathoxatliyl)-aminopropylbenzoats, C1 0 H 2 4 O4NCl (V.), 
aus (9-Mcthylaminopropionsiiurecster /-Chlorpropylbenzoat bei 140—150°; die 
gebildete obere Schiclit in A. gel. u. mit HCl behandelt; aus A. -|- A. F. 103 bis 
105°. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 1721—27. Madison [Wisc.], Uniy.) H a.

M arston T ay lo r B o g ert und F re d  P au l N abenh^uer, Untersuchungen iiber 
Chinazoline. XXXVI. Ein Chinazolinanalogon des Chicliophens (Atoplians). Synthese 
neuer Chinazolincarbonsauren aus Isaiin und Orthoaminoacetophcnon. (XXXV. ygl. 
B o g e r t  u . Cl a r k , S. 661.) Das dem Atoplian entsprcehende Chinazolinderiv. (I.) 
wurde aus Isatin nach Schema A dargestellt. Weitere Chinazolincarbonsauren 
wurden nach den Schemata B, C, D aus o-Aminoacetophenon erhalten.

V e rsu c lic . o-Dimethylaminoacctophenon, olig, Kp.w  91—94°; Pikrat, C 1 6 H 1 6 0 8N4, 
goldgelb, wl. in A., F. 183—184° (korr.) unter Zers. — o-Bciizoylaminoacetophcnon,
F. 98°. — o-Methoxalylaminoacetophenon, aus A. Nadeln, F. 128° (korr.). — o-Ox- 
aminoacetoplienon aus yorigem -{- alkoh. NH3; Nadeln oder Scliuppcn, F. 238° 
(korr.). — o-Phlhaloylaminoacetophenon, C1 (SH 1 3 0 4N, aus A. Prismen, F. 151,5° (korr.).
— Acetylisalińsaure aus o-Aminoacetophenon -f- alkal. KMnO., bei 0°; aus alkal. 
Lsg. durch HCl gefiillt, F. 152—154°; durch Umkrystallisieren treten infolge Hydro- 
lyse starkę Verluste ein. — Benzoylisatinsaure, aus Bzl., F. 167—168°. — Plithaloyl-
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isałinśąure durch Oxydation von Phthaloylaminoacetophenon mit alkal. KMnO,; 
aus A. Schuppen, F. 151,5° (korr.). — 2-Mcthylchinazoliu-4-carbonsaurc (II., R — 
C1I3), durch 3-std. Erhitzen von Aeetylisatin saure mit alkoh. NII., auf 100—110° 
(im Rohr); durch yorsichtiges Ansiiuern der Reaktionslsg. werden gelbo Prismen 
erhalten, wahrscheinlich das Diliydrat, F. 175,5—176,5° (korr.) unter Abgabe von 
W. Bei weitercm Erhitzen entsteht unter C0 2 -Entw. 2-Methylchinazolin, F. 41°.—

4-Methykhiiiazolin-2-carbonamid, C1 0 H„ON3  (Siiureamid von III.), aus A. gelbe 
Prismen, F. 235,5° (korr.); mit sd. 20%ig. HC1 entsteht zuerst die Siiure III., dic 
bald unter Entw. von C0 2 obergeht in 4-Methylchinazolin, F. 36—37° (korr.). —
2-PhcnyIchinazolin-4-carbonsdure, Cł8Hj0 OtN, (I.), aus A. hellgclbe Nadeln, F. 150 
bis 151° (korr.) unter C0 2 -Entw.; wl. in w., 1. in k. W .; Geschmack bitter mit 
herbem Nachgeselimaek. — 2-Phenyl-4-'>nethylchinazolin-2'-carbo>isdure, C1 (>H 1 2 0 2 N2  

(W.), aus CII3 OII farblosc Nadeln von selir bitterem Geschmack, F. 185—186° 
(korr., Zers.). — 2-Phcnylchinazolin-4-dicarbonsaurc (II., R =  CuII 4 COOH), durch 
Erhitzen von Phthaloylisatinsaure mit methylalkoh. NII :1 auf 140° entsteht das Di- 
ammoniumsalz, CljH^O^Nj, aus CIIjOII Tafcln, salzartig, siiBlich schmeckcnd; 
hieraus dio freie Siiure, aus A. Tafelchen, F. 188—189° (korr.). — Das Diammo- 
niumsalz wurde Yon M a x  K a h n  physiolog. an Ratten geprpft, zeigte jcdoch keine 
tox. Eigensehaften. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 1702—7. New York, Columbia 
Univ.) H a b e rla n d .

Arthur W. Dox, Athyl-n-hexylbarbitursaure und andere Derivate der n-Hexyl- 
ntalonsaure. (Vgl. D ox u. H o u s t o n , S. 615.) Die Darst. yon Athyl-n-liexylbarbiłur- 
saure gelingt durch Alkylierung von MalonsSureester mit CżH5Br u. Hexylbromid
u. Kondensation mit CO(NII_,)>.

Y e rsu e h e . IIexyłbromid, Darst. nach K a m h  u . M a r v e ł  (Journ. Americ. Chem. 
Soe. 4 2 . 307; C. 1 9 2 0 . III. 6 ), Kp. 154—156°. — n-ILexyhnalons&uredthylester, 
Ci3 II2 l0 4, aus yorigem -|- Na-JIalonester (Wasserbad), olig, schwach fruclitartig 
riechend, Kp . 7 1 9  268—270°. — n-llexylmalonsaurc, CuII 1 0 O.u aus li. Bzl. durchsielitige 
Krystalle, F. 105—106°, ab 130° Zers. unter C0 2 -Entw., 1. in A. u. A., wl. in \V., 
unl. in PAe. — n-Hexylmalonamid, CDH 1 8 N2 0 2, aus A. Nadeln, F. 208°, wl. in W., 
unl. in- Bzl. u. A. — n-Hcxylmalonanilid, C2 III2 0 N2 O2, aus A. F. 156°, unl. in W .
u. PAe., 1. in A. u. Bzl. — n-Hexylbarbitursmre, C1 0 H 1 0 N2 O3, aus A. weiBe Nadeln,
F. 216°, wl. in W ., Bzl. u. A., unl. in PAe., ohne Geschmack. — 5-Hcxyl-
1-methylbarbitursaure, CuH 1 8 N 2 0 3, aus A. weiBe Nadeln, F. 6 8 °. 1. in A. u. Bzl., unl. 
in W. u. PAe. Geschmack bitter. — o-lIexyl-l-phcnylbarbitursaxire, C,6 H2 0 N2 O3, aus 
A. Schuppen, F. 141°, Geschmack- bitter, 1. in Bzl. u. A., unl. in W. — 5-llexyl-
1-o-tolylbarbitursiiu.re, C„H 2 2 N ,0 3, aus A. Nadeln, F. 118°, Losliehkeit wie yorige.

.N -C -C 6 H 3

COOH I.

COOH II.
/NlICOCO
•COCIL

ÓH3 III.

CH, ‘ IV.

79*
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— Athylhexylmalonsdureathylesłer, Cl:,H2 8 Oj, olig, K p . 6  133—134°, K p . , r, 4  280—282°,
D . - 3 0,9473. — Athylhcxijhnalonsaure, Cu H2 0 O4, durch Ycrscifen des yorigen u. An- 
sSuern weiBe Nadeln, F. 75°, bei 140° Zers. unter C 0 2 -Entw., 1. in W . u. organ. 
Mitteln; Geschmack sauer mit bitterem adstringierenden Nachgeselimack.— Athyl- 
hexylbarbitursaure, Ci2 H2 0 N2 O3, weiBe Krystalle, F. 112—113°, 1. in A., A. u. Bzl., 
wl. in W. Aus b. W. zuerst ais feine Emulsion dann seblieBlich Nadeln; Geschmack 
bitter. Die p h y s io lo g .  P r u f u n g  einer Lsg. des Na-Salzes dieser Yerb. an weiBen 
Mfiusen ergab, daB Bie wirksamer u. weniger tox. ist ais Luminal; die Wrkg. ist 
jedoch nicht so anhalteud wie bei diesem. 5-Hexyl-l-methylbarbitursiiure war 
ohne W rkg.; 5-Hexyl-l-phenylbarbitursSure wrar tox. olme liypnot. Wrkg. (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 46. 1707—11. Detroit [Mich.], P a r k ę , D a v is  & c y .) H a d e r la n d .

W alter Parri, Eine Oruppe von Farbreaktionen des Ycronals. Das Phenyl- 
hydrazon des Yeronals (Erwiirmen der Komponenten iu W., dann Abkiihlen) gibt 
nach Alkalinisieren mit NaOH auf Zusate eines Krystallchens Nitroprussidnatrium 
triibe rotbraune, bei Erwiirmen intensiy blaue, bei Ansiiuern klare intensiy rote, 
spiitor yiolette Lsg. Mit K N 0 2  oder Mctayanadinsiiure entstehen aus dem Phenyl- 
liydrazon in alkal. Lsg. intensiy rote, in saurer Lsg. gelbe Verbb. — Ails dem aus 
Co-Salzen durch NH 3  unter Vermeidung eines Uberschusses erbaltenen blaugriinen 
Nd. auf Zusatz yon Veronal oder bei Zusatz yon NH 3  zur Mischung von CoCl2  u. 
Veronal, besser noch in starkom A., entsteht sofort in der K iii te rote, etwas nacli 
Yiolett tendicrende Ffirbung, durch Ansiiuern yerschwindend u. dann auch auf 
neucn Zusatz von NH 3  nicht wieder auftretcnd. Diese Rk. tritt nicht ein mit Harn- 
stoff, Urethanen, Sulfonal, Kaffein, Harnsiiure, auch nicht mit Phenylhydantoin. Die 
fihnlichen Rkk. mit Glucose u. Saccharose (Pa pa so li) erforderu Ggw. von KOIT
u. NaOH. — Wegen der in den yorherigen Rkk. zutage tretenden Ahnliclikeit yon 
Veronal u. Saccharose, wurde auch das Verh. des ersten zu einigen bekannten 
Reagenzien auf die zweite gepriift. Mit H 3 S0 4 u. ef-Naphthol sofort intensiy yiolett- 
rote Fitrbung, intensiyer ais bei Saccharose u. etwas weniger yiolett, bei Anwendung 
yon Thymol statt Naphthol nur wenig intensiye pomeranzengelbe. (Boli. Chim. 
Farm. 63. 401—4. Udine, Osp. milit.) Sp ie g e l .

P. A. Levene, Adenosinhexosid aus llefe. (Vgl. Journ. Biol. Chem. 55. 9;
C. 1923. I. 851.) Das von M an d el u. Duniiam (Journ. Biol. Chem. 11. 85; C. 1912.
I. 1001) aus Hefe estrahierte Purmhexosid ergab bei der Spaltung mit methyl- 
alkoh. HC1 oder sd. l°;0 ig. HaS0 4  neben Adenosin einen Zueker, der nicht, wie jene 
Autoreu yermuteten, Gulosazon liefert. Es handelt sich wahrscheinlich um eine 
Ketose, da er von Br-W nicht angegriffen wird. Scin Reduktionsyermogen ist etwa 
’ / 3  so groB wic das der Glucose, [«]D1T — -f-69,40. Phenylosazon, C1 8 II 2 2 0 4N4, 
orangegelbe, mkr. Niidelchen vom F. 164° (korr.). Zers. bei 208°. [«]„”  =  —j-G° ->- 
-J-70  (A.-Pyridin). Ein 9 Monate altes Priiparat zeigte F. 200°, Zers. boi 214°, ein 
auderes ebenso altes, aber aus A.-Ather umkrystallisiertes, F. 194°, Zers. bei 212°. 
Fiir Phenylgulosazon betriigt F. 1G0°, Zers. bei 185°, [ « ] D 1 7  — 0° — y  -(“16°. — 
p-Bromphenybsazon, C1 8 H 2 0 O4N4Br2, gliinzende, gelbe Nadeln yom F. 226° (korr.), 
M b 3 0  =  —2° — y  -}-40 (A.-Pyridin). — p-Bromphenylhydrazon, CI2 IIlv0 6NsBr, aus 
A. mit A. Krystalle vom F. 134—137° (korr.); [ « ] „ 1 7  =  +38° (CII3 0H). (Joum. 
Biol. Chem. 59. 465—72. RbcKEFEŁLER-Inst for med. Research.) O h le .

H. W. Rinehart und Treat B. Johnson, UritersucKuhg des cheniischeń Yer- 
haltens von cc- und ft-IIydrofonnamineyaniden. (Ygl. Journ. Americ. Cliem. Soc. 
46. 768; C. 1924. I. 2420.) Die weitere Unters. des 1. c. niiher bescliriebenen 
cc- (I) u. fi-Hydroformamineyanids (11) wurde zuniiehst ausgedehnt auf die Hydro- 
lyse beider Yerbb. in alkoh. Lsg. mittels HC1. Aus I  wurden erhalten: Clf2O, 
Chlorhydrat des Amhioessigsiiureathylesters u. ; aus II: CII,O, N i l  f i l  u. ein 
festes Prod., das anschcinend ein salzsaures Amiu war. Aminoessigester bildete
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sieli in diesem Fulle nicht. Bcidc Verbb. gleichcn sich bci der Hydrolyse auch 
mit Alkalien oder W. nur darin, daB sie gemeinsam C1I20  u. NIT., bilden. Mit Alkalien 
wird aus I  mu- die Iliilfte des im Mol enthaltenen N ais NH 3  abgegcben; I I  gibt 
unter denselben Bcdingungen %  seines N ais NH 3  ab. Durch w. H2 S0 4  tritt dic
I-IyJrolyse weniger leiclit ein ais durch Alkali; aus beiden Verbb. ist der Betrag des 
abgespaltcnen NIL, in diesem Falle geringer ais mit Alkali; I I  entwickelte bei 
Erhohung der Siiurckonz. mehr NH 3  ais I, das durch stiirkere Siiure fast gar nicht 
beeinfluBt wurde. Beim Digcrieren mit W. spalten I  u. I I  langsam NH, ab. I  hat 
nach 2 Stdn. 25°/0 seines N ais NH 3 abgegebcn, I I  nur 1—2%. Audi die Sclmelligkeit 
der Hydrolyse ist bei beiden Verbb. verschicden. Bei I  wird innerhalb der ersten 
halben Stde. nahezu die Iliilfte des iiberhaupt frei werdenden NIL, abgegeben, 
nach 3std. Kochen nur mehr wenig; insgesamt werden 40% des in I  enthaltenen 
N ais N B , abgegcben; bei I I  vcrlauft die NH 3 -Ęntw. langsam u. gleichmśiBig, 
nach 7 std. Kochen mit W. sind 17% des vorliandenen N ais N II3  abgespalten 
worden. Zur Priifung auf Anwcsenlieit von CN-Gruppcn wurden I  u. I I  mit IIaS 
behandelt: IICN H2S -—y  RCSNIL. — I, in A. -j- konz. NH4OH suspendiert, gab 
hierbei Vcrb. C\/ / ,siV5• CSNIL, aus A. weiBe Krystalle, F. 125—140° unter Zers. zu 
roter M., wenn die F. Best. wio ublicli geinaclit wurde; wird das Rohrchen aber 
in ein vorgewarmtes Bad gebracht, so hat die Yerb. F. 152—153°; sie ist unl. in 
W., A., Aceton, Chlf., CS._, u. Bzl., 1. in A.; durch verd. Alkali u. Warme Zers. 
Zur Isolicrung der Verb. muB das Rohprod. mit A. extrahiert werden; der in A. 
unl. Riickstand oder auch liingere Behandlung von I  mit II2S fiihrt zu einer 
Yerb. C,ĄjY 3 S, (?), dessen physikal. Eigenśchaften groBc Ahnlichkeit zeigen mit 
dem von Jo h n so n  u. B drnham  (Journ. Biol. Cliem. 9. 449; C. 1911. II. 768) 
besehricbenen Ditliiopiperazin; die analyt. Daten deuten jedoch mehr auf ein Thio- 
polypcplid der Formel NHj • CHa • CSNHa • CHj • CSNHj. — Bei gleichcr Behandlung 
von U  mit II3S trat sofort Rk. ein; cs entstand Yerb. C^Hy.N^CSNIL^:,; unl., in 
organ. Mitteln u. verdd. Mincralsiiuren, 1. unter Zers. in 10% >g- Alkali; wird bei 
120° gelb, bei 140° dunkelrot, dann schwarz u. schmilzt unter H 2 S-Entw. zu klarer, 
dunkelroter Fl. W ird I I  in der Wiirmc in alkoli. ammoniakal. Lsg. mit II2S 
behandelt, so entsteht eine gelbbraunc M., die nach Mercaptan riccht; bci langerem 
Stehen unter der Mutterlauge bildet sich schlieBlich hieraus ein schwarzes amorphes 
Prod., das noch nicht identifiziert worden ist. — Dic von Emma Carr ausgefulirtc 
spektr. Unters. der Acetonlsgg. vou I  u. I I  ergab, daB die Lsgg. gegeniiber reinem 
Aceton keine Zunahme der Absorption zeigten. Die aus dem cliem. Verh. gefolgerte 
Abwesenheit von Atliylenbindungen in 1 u. I I  wird hierdurch bestatigt. (Journ. 
Amcric. Cliem. Soc. 46. 1653—61. New Haven [Conn.] Yale Univ.) H ab e rłan d .

G-. Pellizzari, W irhm g der Ilalogencyamcrbindungen a u f Phcnylhydrazin.
o-Phenylenthioammelin. IX. (VIII. vgl. S. 475.) o-Phenylen,ce,(}-dicyanguamdin (I) 
addiert ILS zu o-PhenylenłMoammelin (II) in der Weisc, daB die SH-Gruppe an das 
K-C-Atom herantritt. Die Konst. dieser Yerb. erhcllt daraus, daB es gegen sd.

konz. HC1 bestSndig ist, dagegen beim Kochen mit Alkalien zunśichst unter Ab- 
spaltung von H2S Phenylenmelamin (III) liefert, das dann in der friiher bescliriebcnen 
W cise weiter zerfiillt bis zum Phenylenguanidin. — I I ,  C,H 9N 6 S, aus I  mit NH,SII 
bei Zimmertemp., wobei es sich ais harte Krystallkruste aussebeidet. Zers. ober- 
halb 300°; durchweg unl.; 1. in fixen Alkalien. (Gazz. ehim. ital. 54. 451—56. 
Florenz, Ist. Sup.) O iile .
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R. W. Thatcher, Graham und Garrs mutma/ilichc Caldwn-Nicotin-Yerbindungen. 
G raham  u . Ca rr  (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 695; C. 1924. I . 2479) hatten 
bei analyt. Unters. von Tabakpflanzen auf Nicotin Schwierigkeit boi der quanti- 
tativen Best. des Nicotins gcfunden u. diese auf eine Komplexbildung der Base 
mit Ca zuriickgefuhrt; demgcgeniiber weist Yf. darauf liin, daB soleh eine Verb. 
nicht moglich ist. Der Verlust an Nicotin bei den Untcrss. von G raham  u. Ca rr  
ist auf die lcicbte Eliicbtigkeit des Nicotins zuruckzufuhren, die, wie die Verss. 
amerikan. Autoren gezeigt baben, bei Ggw. von Carbonaten der Alkalimetalle oder 
alkal. Erden besonders groB ist. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 1539. Geneva 
[N. Y.], Agrieult. Exp. St.) H a b e r ł a n d .

Richard W illstatter, Uber die Sijnthcse des Psicains. Bei den yerschiedencn 
Cocainsynthcsen (vgl. W il l s t a t t e r , W o l f e s  u . Ma d e r , L ie b ig s  Ann. 434. 111; C. 
1924 .1. 2144) entstehen zwci racem. Alkaloidc, von denen das eine zum gewohnliclien, 
linksdrehenden Cocain gehiirt. Das anderc, d,l- i^-Cocain, F. 81,5°, lieB sieli in 
Form des dureli Abspaltung der Benzoesaure entstebenden Ecgonincsters durch 
Kombination mit einer Bromcampliersulfonsiiure in Essigcsterlsg. in scine opt.-akt. 
Komponenten (F. 46—47°) zerlcgen, von denen die d-Form, nach G o t t l ie b  (Arcli. 
f. exp. Patliol. u. Pharmak. 97. 113; C. 1923. IIT. 409) durch stiirkste Wrkg. bei 
dircktem Kontakt mit den Nervenendelementen u. yerhiCltnismfiBig geringe Giftig- 
keit ausgczeichnet, in Form des Tartrates, C^H.^O^N-C.JI.jO,,, ais Psicain bezeiebnet 
wird. Mikrokrystallin. Pnlyer, [k]md = +  43° (in 5% wss. Lsg.), 1. in 4 Teilcn 
W., etw as seb w ere r 1. in A. Dic w ss. L sg . rotet Lackmus, pH in 1—4°/0 ig. L sgg . 
=  ca. 3,4 (elektrometr.) bczw. ca. 3,7 (colorimctr. mit Tetrabromsulfonphthalein).
1 0°/oig. L sg. gibt mit HCl krystallin. Nd., sclion ycrdunntcrc L sg. mit IIN 0 3  u. 
UJ krystallin. Ndd., mit KMn04  wl. yiolettes Pcrmanganat. Dic Lsgg. sclimecken 
bitter, rufen auf der Zunge langdauernde Unempfindlichkcit lieryor, bleiben bei 
lstd. Sterilisieren in stromendeni Dampf, aueli bei 110° unyerSndcrt. Quantitative 
Best, durch Titrieren der alkoh. Lsg. mit ' / ,0 -n. Alkali u. Poirriersblan. — Auf dic 
kurze', aber sehr iibersichtlielie Geschichte der Cocainforschung in der Einleitung 
sei liingewiesen. (Miinch. med. Wclischr. 71. 849—50. Munchcn, Lab. d. Bayer. 
Akad. d. Wissensch.) Sp ie g e l .

Karl W. Rosenmnnd und Curt K ittler, Zur Kenninis des Hydrojodchinins 
und seiner Umwandlungsprodukte. Bei der Einw. yon I I J  auf Chinin entsteht nicht 
allcin das Dijodhydrat des Hgdrojodchinins, sondern noch eine zweitc Substanz, die 
sieli nach Zerlcgen des Salzes mit NH 3  u. AusschUtteln mit Bzl. abtrennen liiBt, 
wobei sieli Hgdrojodchinin, C;,oIL-,C>aN.,J, ZUerst abscheidet. Dieses liefert mit wss. 
alkoh. NaOH in Ggw. von etwas Cu-Acetat bei melirtagigem Aufbewahren bei 
steigenden Tempp. yon 30—65° Pseudochinin, aus A. Krystalle vom F. 186°. Chlor- 
hydrat F. 256°. Mit Cu2 (CN)a liefert Hydrojodchinin in sd. Bzl. itydrocyanchinin, 
CalII,6 0 2 N3, aus Bzl. oder A. Krystalle yom F. 175°. Bei der ITydrierung des 
Hydrojodchinins sowie des Pseudochinins mit Pd-BaS0 4 in alkoh. Lsg. wurde 
Dihydrochinin, CS0H 2 0 O2 N2, yom F. 168° erhalten. Das zweite in Bzl. leiehter 1. 
llcaktionsprod. erweist sieh ais ein Isomeres, krystallisiert aus Bzl. in kreidig un- 
durchsichtigen Nadeln oder bei zu liohcr Konz. zu einer Gallerte von langen, 
fadenartigen Nadeln. Bei 105—110° GelbfSrbung, bei 120—130° Schwarzfiirbung, 
bei 140—150° Zers. unter Gasentw. [ « ] u 1 7  =  —128,3°.

Dichlorhydrat, aus W. oder absol. A. gelbe Nadeln. Bei Einw. yon NaOH, 
Cu2 CN3 sowie bei der Hydrierung wurde stets Nichinhydrat yom F. 102—103° 
bczw. das freie Nichin yom F. 146° erhalten. Auf Grund der 3 augefuhrten Uni- 
wandlungen des Jodkorpers, der sicher die Zus. C2 0 H2 5 OsN2J  besitzt, in Nichin, 
sclireibcn Yff. dieser Base die Formel C2 uH 2 4 OaNa zu (vgl. S k r a u p , Ber. Dtsch.
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Chem. Ges. 25. 20). Vff. nelimen an, daB der Jodvcrb. eine dcm Nichin ent- 
sprechende Konst. zukommt. (Arch. d. Pharm. 2 6 2 . 18— 24. Berlin, Uniy.) OnLE.

Edmund Speyer und Karl.Koulen, Beitragc zur Kenntnis des u-Methylmorphi- 
metliins und seiner Isomeren. (Ygl. L ie b ig s  Ann. 432. 233; C. 1924. I. 672.) 
fi-Methylmorphimethin (I) liefert bei der Hydrierung mit Pd unter Aufnahme von 
2 II., das gleiehe Tetrahydro-ci-methylmorphimcthin (II) wie daa a  -Methylmorplń- 
methin (III). Ebeuso yerhalten sich die Acetylderiw. der beiden Basen. Man darf 
daher annehmen, daB die Umlagerung yon u -  in Methylmorphimethin durch 
nikoli. KOH auf einer Verchiebung einer Dóppelbindung im Mol. beruht. Der 
Codcinfonnel yon K n o r u  u . I IO r le iN  entspreehend kommt nur eine Yerschiebung 
der Dóppelbindung 8,14 nach 13,14 in Pragę. — II gibt mit PC15  ein Chlortetra- 
hydro-u-mcthyhnorphiniethin, dessen Jodmethylat augenschcinlich ident. ist mit einer 
yon F k e u n d  u . M e l b e r  dargestellten Vcrb., die diese Vff. aus Chlorodihydrokodid 
iiber sein Jodmethylat, Verkochen desselben mit Alkali zur Methinbase u. Red. mit 
Pd-11, erhalteu hatten. Im Gegensatz zu Chloro-«-methylmorphimethin ist die 
Tetrahydroyerb. gegen sd. W., verd. Siiuren oder Alkalieu auBerordcntlich bestiin- 
dig, augenschcinlich infolge Fehlens der aliphat. Doppelbiuduugcn. Bei der Red. 
dieser Basen mit Na u. A. wird Cl gegen H ausgetauscht u. gleichzeitig dic
O-Brucke gesprengt; es rcs\\\ticrtDihydrodesoxytelrahydro-a-)nethyhnorphimethin (IY), 
das beim HoFFMANNschen Abbau neben Trimethylamin dic Yerb. C\5I f lH0.2 liefert; 
IV durch direkte Red. von Chlor-a-methylmorphimethin mit Pd-BCj zu gewinnen, 
gelang nicht, yiclmehr entstanden dabei 2 neue halogenfreie Basen C'1 0 / / 2 7 OaAr, yon 
denen die eine, krystallisicrte, nach H o f f m a n n  z u  einer N-freien Verb., wahrschein- 
lich Cl7lM p.2, abgcbaut werden konnte, wiihrend dic andere, olige, selbst gegen 
schmelzendes Alkali bestiindig war. Die Isomerie dieser beiden Desoxyverbb. bleibt 
noch unaufgekliirt. — Ebcnso wic aus dcm Kodein-N -Oxyd, erhiilt man aus dem 
N-O.ryd des Tetrahydro-u-methylmorphimcthins mit Sulfoessigsaure 2 isomere N-Oxyd- 
sulfonsiiuren, dic sich durch ihr yerschiedenes Verh. gegen W . untcrscheiden. Die 
wl. Siiure wird ais „gewohnlichc", die 11. Siiure ais a -Siiure bezeichuet. Ob die 
Sulfogruppc dic Stellung 1 oder 2 im Benzolkern des Mol. einninunt, bleibt unent- 
schieden. — -/-Methylmorphimethin (T), das sich von der a-Y erb. lediglieh durch 
Raumisomcrie am C-Atom 6  unterschcidct, geht bereits mit PCI-, iu das gleiehe 
Cl-Deriv. iiber wie «-Methylmorpliimethin. Ein Beweis fiir dic rein ster. Isomerie 
zwisehen a  - u. /-M ethylmorphimethin ist dieser Befund nicht, da auch Struktur- 
isomere, wie Kodein u. (//-Kodein das gleiehe fó-Chlorkodid liefern. — Bei der 
Hydrierung Yon y-Męthylmorphimethin mit Pd entsteht Tctrahydro-y-methylmorphi- 
methin, dessen Chlorierung mit PC15  in der Kiilte nicht gelang, in der Wiirme zu 
nicht isolierbaren Substanzen fuhrte. Sciji Jodmethylat liefert beim HoFFMANNschen 
Abbau die Yerb. Cl7lI.M0.j. — Ganz analog geht d-Mcthyhnotphimethm (TI) bei der 
Red. mit Pd-IL ebenfalls in Tetrahydro-y-methylmorphimethin iiber. — Ganz anders 
yerhalten sich s-  u. ę-Mcthylmorphimethin (VII) bei der katalyt. Red., indem sie 
3H 2  unter Sprengung der O-Briicke aufnehmen. Man erhiilt 2 isomere Hexaliydro- 
methyhnorphimethine (YIII), von dcncu das Jodmethylat des Diacetats der s-Vcrl). 
beim HoFFMANNschen Abbau eine in fixen Alkalien unl. Yerb. CI0I f24O4 (IX) liefert. 
Augenschcinlich ist dabei die am phenol. OH haftende Acetylgruppe yerseift 
worden. Aus der Unloslichkeit dieses Abbauprod. iu Alkalien folgern Vff., daB 
sich ein Thebenolring gebildet Kat.

V e rsu c lie . II, Cj-iH^.O^N, ziilies Ol. K p.,j 230—240° unter teilweiser Zers. Jod
methylat, aus W . F. 220—221°. Jodhydrat, aus W. Nadelbuschel F. 251°, (Zers.). Chlor- 
hydrat, aus W. liinglicheTafcln mit 2 H._,0 vomF.04°, nacbTrocknen bei 120° imVakuum
F. 228°. [ « ] D 1 8  =  —31,9°. — AcetyUctrahydro-u-methylmorphimcthin, CoĄ jO jN , Ól. 
Jodhydrat, aus W . Nadeln F. 223<l. Bromhydrat, aus W. łanggestreckte Bliittchen
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vom F. 230°. — Chlorotetrahydro-u-mcthylmorphimetldn, C,0 H2 |)0 2 NC1, Ol, orangerot 
1. iu konz. II2 S 0 4 beim Verd. violett — y  hellgelb. Jodmetkylat, aus 50°/0ig. A. 
Prismcu. Zers. bei 286°, swl. in h. W. Chlorhydrat, aus wenig W. verfilzte, hygro- 
skop. Nadeln Zers. bei 267°. Bromhydrat, aus A. Nadeln F. 236°. — IY, CI0 II2 [|O2 N, 
aus Chlorbenzol Prismen vom F. 163—-164°, braunrot 1. in konz. II2 S 04, beim Ver- 
duuneu mit W . weinrot, dann plotzlieh farblos. Unl. in Alkalien, wl. in k. A., 
leichter iu alkob. KOH. Jodmełhylat, aus W. Stabchen vom F. 248°. — Mełhyl- 
dikydrode8oxytetrahydro-a-methylmorj)tib)iethiiyod>nethtjlat, C2 0 IT3 1 O2N • CH3 J ,  aus I Y  

mit (CH3 )2 S0 4  u .  2-n. NaOII; aus Aceton u. A. Blattchen F. 210—212°. Daraus 
mit sd. konz. KOH Vcrb. Cl6I I lsOs, aus A. Bliittcben F. 77—78°. — Erystallisiertes 
Descuytctrahydro-a-methylmorphimethin, C1 0 H 2 7 O2 N, durch Red. von Chloro-a-methyl- 
morphimethin in ,verd. Essigsaurc mit kolloidalem Pd. Trennung von dem oligen 
Isomcreu aus A. mit W., wobei dieses iu Lsg. bleibt. Prismen vom F. 156°. Jod
mełhylat, aus W . Stabchen vom F. 235°. — Daraus mit sd. konz. KOH Vcrb. 
CaS iaOt, ziihes 01 vom Kp . , 5  190—230°. — Óliges Dc$oxytetrahyd>-o-a-»iethybnorphi- 
methin.'i Bromhydrat, aus W . Nadeln Zers. bei 215—220°. Daraus die freie Base 
ais Ó1 vom Kp . 1 2  180—205°. Jodhydrat. Aus h. W . Stabchen vom F. 208—210°.

CIInO,f
II fl I III

c h 3 o ^

N(CI-I3 ) 2

CH3 Olt̂ \

N(CH3 ) 2

p i  

i . ° r s
Y i n

hV m i ,

N(CIIa ) 2

i < > “ °5 Ć h  
ó i i 2

Jodmełhylat, aus W. Prismen, Zers. bei 272—273°. — U - Melhylmorph i m ethin-N- oxyd, 
C1 0 IIj3 O4N*HsO, aus W. Prismen; Zers. bei 188°. Licfert mit Sulfoessigsaure keine 
N-Oxydsulfonsaure. — Tetrahydro-a-methylinorphimetMn-N-oxyd, CI9 1I2 2 0 ,N  • 1,511,0, 
aus A. mit A. Stabchen vom F. 94°. — Gacohnliche Tetrahydro-u-methylmorphi- 
methin-N-oxydsulfon$aurc, CI9 H2 -0 7 NS, aus ammoniakal. Lsg. mit verd. H 2 S 0 4 

Blattchen; Zers. bei 295°, durcliweg unl. — u-\Tetrahydro-u-methybnorphhnethhi\- 
N-oxydsulfonsaure, aus W. sechseckige Blattchen, Zers. bei 270°. — Chloro-a-methyl- 
morphimethinchlorhydrat, Ci9Hsii0 2 NCl, aus A. F. 177°. — Tetrahydro-y-methylmorphi-
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methin, C,0 H2 7 O3 N, aus A. u. AV. klcinc Oktacdcr vom F. 115°, 1. in konz. I i,S 0 4. 
M 18!, =  —29,2° (verd. Essigsiiure). Sulfat, Nadeln wl. in W . Chlorhydrat, aus 
W. Stabchen mit 3II20  Zers. bei 273°. Jodliydrat, aus W. Stabchen Zers. bei 265°. 
Jodmethylat, aus W. Prismen, bei 300° Braunfarbung. Daraua mit sd. konz. KOH 
Verb. Cn JT2 o03, Ol vom Kp . 1 3  190—200°. Acctyltetrahydro-y-inethylmorphhnetldn, 
CJ1 H2 0 O,N, Ol 1. in A. Jodliydrat, aus W. Nadeln vom F. 220°. — U'ucahydro-
l-methylmorphimethin, C1 0 IT2 0 O3N (VIII), aus A. Nadeln F. 155°. Zeigt kein opt. 
Drehungsvermogen. Orangerot 1. iu konz. II2SO ,, bei vorsiclitigem Verd. karminrot, 
dann yiolett. LI. in NaOH, auf Zusatz von N1I4 C1 fitllt sie unyerSndert wieder 
aus. Chlorhydrat, aus A. mit A. Tnfeln F. 213°. Diacetyloerb., Ca3 H 3 3 0 5 N, helles 
diekes O; liefert keine krystallisierten Salze. Jodmethylat aus W. oder 96%ig- A. 
Bliittehen vom F. 170—185°, Zers. bei 255°. EnthiUt 2 11,0, die erat bei liingerem 
Erliitzen auf 180° * abgespalten werden. — IX , CI9H 2 4 0 4, hellgelbes Ol vom Kp . 1 0  

245—253°, unl. in Alkalien. — Hexahydro-^-methylmorphimethin, Ci0 II2 3 O3 N, aua 
Essigeater Stabchen vom F. 174—175°. Zeigt kein opt. Dreliungsyermogcn. Un- 
yerandert 1. in NaOII. Jodliydrat aus W. Prismen, Zers. yon 245° an. Die Acetyl- 
verd. u. ilire Salze, sowie das Jodmethylat der Base krystallisierten nicht. (LlEBlGa 
Ann. 438. 34—57. Frankfurt a. M., Univ.) OnLE.

H. Kondo und T. Nakasato, Umwandlung des Cotarnins und seiner Derieate 
durch Ladenburgsclie Beduktion. W ie Hydrocotarnin gibt auch Cotarnin mit Na in 
Amylalkohol auBer 20% Jlydrohydrastinin eine Phenolbase Ćn H uN 0 2, F. 199°, die 
zweifellos ident. iat mit der aus Hydrocotarnin erhaltenen Base I. vom F. 201°. 
Von HC1 wird sie entmetliyliert, die gebildete Dioxyverb. wird von FeCl3  briiunlich 
gefiirbt. Von C0 HsCOCl oder Benzoesaurcanhydrid wird I. nur yerestert, das 
Bromhydrat des Esters sehm. bei 226—228°. Von alkoh. Jodlsg. wird I. zu der 

OClI3  OCH,

^ S - c H . d
I I O - U ^ L ^ J  (COjCjI-yO— CI12  • CII2. N < g g | H

Aldehydbase CllI I1!iN 0 3 oxydiert, Priamen, F. 146°; Semicarbazon, F. 208°. Mit 
C1C02 C2 H5  liefert I. ein amorphes Pulver, F. 132—139°, sehr wahrseheinlich II. — 
Hydrocotarnin gibt mit C1C02 C2 II 5  eiue analoge Verb. vom F. 132° u. dieae mit 
Na-Amalgain die Verb. C',5 1/2 1 A^06, Prismen, F. 62°. Letztere wird yon Na-Amalgam 
in A. nicht yerandert, dic Verb. yom F. 132° dagegen iu Hydrocotarnin zuriick- 
yerwandelt. (Journ. Pharm. Soc. Japan 1924. Nr. 507. 2—3.) L indenbausi.

Max und Michel Polonoyski, Tautomerie des Eserins. DaB Eseretholmetkin (I) 
eiue Pseudobase ist (ygl. C. r. d. 1’Aead. des seiences 177. 127. 178. 2078; C. 1923. 
III. 1224. 1924. II. 663), folgt daraua, daB es mit Na iu abaol. A. eiu yoluminoses 
Na-Salz gibt, das von W. hydrolysiert wird. — Die aus I  mit absol. A. u. NaOC2II6 
friiher (1. c.) erhaltene u. ais Alkoholat angeaehene Verb. (Athylather yon 1) wird 
Yon HC1 iu Eseretholchlormethylat ubergcfiihrt:

C .aH uO N jO CĄ  +  IICl =  C1 0 lI 2 5 ON2Cl - f  C2 H 5 0I1.
Der Verlauf der Rk. wurde quantitativ yerfolgt. — Mit 2 Mol. CH3J  liefert 

das Alkoholat dasselbe Jodmethylat, F. 207°, das sich auch aua Eserethol mit uber- 
schusaigem CII3J  u. N aO CJI, bildet (ygl. C. r. d. 1’Acad. dea sciencea 176. 1813; 
C. 1923. III. 932). Die OC2 H5-Gruppe iat in demaelben bedeutend stabiler wie in 
dem Alkoholat selbst, offenbar infolge der Besctzung der N-Atome mit CH3 J. — 
W ird I  in n. II 2 S 0 4 gel., mit KCN yeraetzt u. ausgeatliert, so resultiert die Verb. 
C,„J/jsON,(CN). Ol, bestiindig gegen verd. Alkali, 1. in yerd. Sauren, welche es 
langaam unter HCN-Entw. zera. a D =  —10° (in PAe.). Gibt ein Jodmethylat, 
C1 6 H 3 5 ON2 (CN),CH3 J, ist demnach eine tert. Base. Das OH in I  ist einfach durch
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CN ersetzt. — W ic schon friilier cntwickelł, vollzieht sich an demselben C-Atom, 
das in I  das OH triigt, dic Offnung des Ringcs bei der Red. des Eserinjodmethylats 
u. des Eserins selbst. Diese Rk. ist zwar fiir cycl. ąuartiirc Salze eine bekannte 
Erscheinung, nicht aber fur cycl. Basen mit 3-wertigem N. VfT. lialten es daher 
fiir wahrscheinlich, daB unter Umstanden die offenc Kettc schon yorgebildet ist,

N IIC H , NC1L
CH2

n h c h 3NCHS
d. h. daB Eserin (II) — u. das gleiche gilt fiir Eserolin u. Eserethol — in tauto- 
meren Fonnen rcagicren kann, sei es unter Hydratation ais Eserinol (III) oder ohne 
solehe ais Eserinamin (IV). Tatsachlich yerhalt sich ja  Eserin in manchen Rkk. 
wie eine sek. Base. (C. r. d, lAcad. des seiences 179. 57—60.) L indenbaum .

H. F isch e r und G. N iem ann, Zur Kcnnlnis des Gallenfarbstoffs. 8 . Mesobili- 
violin, Mesobilwiolinogen uncl die Kondcnsation yon Mesobilirubinogen mit AldeJiyden 
unter Bildung von neuen Spal/produktcn. Diazofarbstojf des Mesobilirubins. (7. vgl. 
Ztschr. f. physiol. Cli. 127. 317; C. 1923. III. 310.) Die katalyt. Hydrierung des 
Bilirubina verlauft etappenweise. Zucrst entstełit Mesobilirubin unter Aufnahme 
von 2 Mol. II, was mit der Uberfiihning einer Yinyl- in eine Atliylgruppc u. eines 
Furau- in einen Dihydrofuranring im Einklang stelit; dann addieren sich noch
2 Mol. II unter B. von Mesobilinibinogen. Mesobilirubin entstcht auch bcim Er
hitzen mit C0 3 0K  —f- N lIj-N H j auf 180° auf Bilirubin. Es yerwandelt sich in 
alkal. Lsg. bei Luftzutritt in MesóbilwOrdin. Mit C0H5-N : NC1 kuppelt es zu einer 
kryst, Diazoverb., dic krystallograph. ident. ist mit der Diazovcrb. des Mesobili- 
rubinesters. Komplexsalzbildutig wurde nicht beobachtet. Mesobilinibinogen ist 
gegen konz. H ,S 0 1 u. konz. HC1 bestiindig auin Unterseliied von synthet. Tripyrryl- 
methan u. Tetrapyrryliithan, die in Dipyrrylmethen zerfallen. Mit FcCl, entsteht 
bei Ggw. yon HC1 eine wl. Fe-Vcrb., die sich yoraussichtlich zur I s o l i e r u n g  
vo n  M e s o b il i ru b in o g e n  aus physiolog. Fil. eignet. In der Hitze entstcht mit 
FeCl3  ein * blauyiolettcr Farbstoff C3 :)ir 4 0N ,0 8, das Mesóbilwioliń. Dureh katalyt. 
Hydrierung entsteht Mesobiliviolinogen, eine dem Mesobilirubinogen, C3 :)H lsN4 0 5, 
liahcstclieude Verb., die sich wieder zu Mesobiliyiolin oxydieren liiBt. Zur Charak- 
terisierung der zweiten unstabilen Hiilfte des Bilir&bins wurde das Mesobilirubinogen 
in Ggw. yon Aldehyden mit HC1 hydrolysiert, wobei aber nur die Bilirubinsiiurc

COOH
H3C—Cr——r.C—CjIIj H3C—Cr--- n C -C H -C IL
H o - c l ^ 'J l c ------------- c ---------— '1^ J 1 c - c h 3

NH H Ć -C ,H , NH
COOH

H 3 C—C ------ C—C.,11,

HO-
H ,

H 3 C—Ct .C -C H ,—CII,
S H H----- c ^ ^ c -c n c -c ji,

NH
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in Form vor\ Kondensationsprodd. isoliert werden konntc. DerVcrb. mit C6 H5CIIO 
komint die Formel I. oder II. zu.

Sic wurde in 2 stcreoisotnercu Formen erhalten. Bei der Oxydation mit HNOa 
entsteht Athylmalcinimid mit H 2 C r0 4 : C„II5 C 0 2 II. Durch Luftoxydation in alkal. 
Lsg. entsteht aus Bilirubinsiiure glatt Xanthoi)ilirubins!iure. — Mcsobilirubin, F. 295 
bis 315°, auBer aus Clilf. u. Pyridin auch aus Eg. u. Essigsiiureanliydrid umkrystal- 
lisierbar. Beim Kochen in Eg. entsteht Biliverdin, ebenso bei Luftoxydation der 
alkal. Lsg. C u -S a lz  in zwei Krystallformen. — Dibenzólazofnesobilirubinogen, 
C 1 5 H 1 8 N8 O0, bei Zugabc von CSHSN : NC1 zu dem in Clilf. -f- A. gel. Mesobilirubi- 
uogen bei Ggw. von konz. 1IC1. Aus A. bei Ggw. yon IIC1 in Bliittchcn von 
Obcrfliichenglanz, F. 197°. — Dimethylestcr, C4 7H 5 2 N8 O0, F. 178°, Zers. Beide 
Farbstoffe sind unl. in W. u. wl. .in Clilf., 11. in Aceton, Eg. u. Pyridin. In Pyri
din, A. u. W. purpurrot, in Aceton u. Chlf. blauyiolett. In verd. Alkali rot, bei 
Neutralisation blauyiolett. In Eg. yiolett, beim Yerd. rotstichig bis purpurrot, in 
Oxal- u. MineraisJiuren blau, bei selir starker Vcrd. rot. Die Farbstoffe sind in 
der roten Modifikation dissoziiert, in der yioletten undissoziiert. Bei der Ilydric- 
rung erfolgt selir raseh EntfSrbung unter weitgehendem Zcrfall der Yerb. — Meso- 
bilirubinogen-FeCl3, C l:|II,,N iO(!'2FeC l3, kornig yoluminoser Nd., lichtempfindlich. — 
Mesobilwiolin, C,3 H)0N 4 O8, B. beiiri Kochen der yorstehenden Fe-Verb. in HC1 -j- W. 
oder beim Kochen yon Mcsobilirubin mit HC1. Mkr. Kugeln aus Clilf. -j- PAe.,
F. 215°, Zers., 11. in Chlf. u. A., unl. in W., P ac . u . Bzl. Abaorptionsspektrum in Chlf. 
I 600,5, II  560,6, ITI 498,3. Mit alkoh. Zn-Acetat entsteht die fiir Urobilin typ. 
Fluorcseenz, sowio ein Absorptionsstrcifcn in Bot. I  626,5, I I  573,2, III  513,4 
bezw. 443,0. — Mcsóbilwiolinogen, C3 3 II4 8N ,0 5, feine Prismen aus A. -f- PAe.,
F. 228—230°, 11. in A. u. Chlf., unl. in PAe. u. Bzl. Aldehydrk. intensiy. Mit 
Zn-Acetat Urobił influorescenz. Spektrum: I  556,0, II  488,7. Mit FeCl, -f- HC1. 
Riickwandlung in Mesobiliyiolin. — Benzaldchyd-Bilirubinsaurc, C2 1 H2 8 N2 0., (I. u. II.).
B. beim 1-std. ErwSrmen von Mesobilirubinogen mit C0H 5 CHO. Aus CH3OII gel. 
Niidelclicn', F. 240°, wl. in A., unl. in Chlf. u. Bzl., 11. in Eg. u. w. n-NaOII. — 
Metliylester, C2 5 II3 0 Ń 2 O3, vcrfilzte Nadeln aus Chlf. -f- PAe., F. 212—213°, 11. in 
Chlf., zl. in A. Durch fraktionierte Krystallisation aus A. kann eine stereoisomere 
Form vom F. 204° abgetrennt werden, die yon der anderen krystallograph. ver- 
schicdcn ist; 1 . selir diiune rautenformige Blattclien, ńacli dem einen Iiautenpaar 
stark ycrliingert, 2. linealformige langprismat. Krystiillehen. — p-Nitrobenzaldehyd- 
Bilirubiniaure, C2 4 II2 7 N 3 0 5, B. aus Mesobilirubinogen u. 0 2N -CGH 4 -C II0 , feine 
Nadeln aus CII3 OH, F. 253°; Loslichkeit wie bei der C6 H5CHO -Vcrb. (Ztschr. f. 
pliysiol. Ch. 137. 293—316. Munchen, Techn. Ilochschule.) G uggeniieim .

E.. Feulgen und K. Yoit, Uber die fiir die Nvclealfurbui>g und 2\rucleałreaklio>i 
uerantwortlieh zu maehenden Gruppen. (Vgl. F e u lg e n  u. Voix S. 8 6 6 .) Entgegen 
S te u d e l  u . P eisek  (Ztschr. f. pliysiol. Ch. 132. 297; C. 1924. I. 2149) wird darauf 
hingewiesen, daB die 1. c. beschriebcno Nuelealrk. u. -Fiirbung nicht durch die 
Anwesenheit yon Furfurol bedingt sein kann, welches sich bei der Hydrolyse aus 
der IIexose der Thymonucleinsaure gebildet liat. Die Nuelealrk. ist noch deutlicli 
positiy mit 0,5 mg Thymonucleinsaure, wiihrend die glciehe Menge Furfurol keine 
Rk. gibt, was dieses Prod. ais Ursache der Nuclealfarbung ausschlieBt, da nach 
S te u d e l  u . P eiseu  aus 1 g Thymonucleinsaure nur 1 mg Furfurol gebildet wird. 
Zudem ist dic Nuelealrk. positiy mit Thyminsiiurc, welclie mit A. u. A. bchandelt 
wurde, also von eycntl. beigemengtem Furfurol frei ist. Partiell liydrolysierte 
Thymonucleinsaure, bei welcher die Nuelealrk. stark positiy war, gab die empfind- 
lichere Furfurolrk. mit Anilinacetat. W alirend der W.-Danipfdest. des Hydrolysats 
zersetzt sich die Substanz, welclie die Nuclealfarbung gibt; sie geht jedoch nicht 
in das Destillat. Das Yerh. der Thyminsiiure wird in Beziehung gebracht zu den



1208 E . B io c h e m ie . 1924. II,

von verschiedcnen Vff. an Furanderiw ., Nucleotiden u. Aldoseyerbb. yon Purinen u. 
Pyrimidincn gemachtcn Feststellungen, oline daB eindcutige Anhaltspunkte fiir dio 
chem. Konst. der Thyminsiiure u. des in ibr enthaltenen Kohlenhydrats gcwonnen 
werden. (Ztschr. f. physiol. Ch. 137. 272—86. GicBcn, Uniy.) G u g g e n h e is i.

Oskar Adler, Darstellung sehwefelhaltiger Melanine. (Vgl. Biochem. Ztschr. 
141. 304; C. 1924. 1.1387.) Tyrosinmlfomelaniiisaure dureli Oxydation yon Tyrosin- 
sulfosiiure mit H 2 Oa in Ggw. von FcCla in der Kiilte. Zus.: 1,39—1,66% Aschc; 
44,69—44,86% C, 3,77—4,00% H, 5,37—5,55% N, 8,01— 8,05% S, ber. auf asclic- 
frcie Substanz. Dunkelgraues, amorphes Pulyer, 11. in W., verd. IICl, Na2 C 0 3 -Lsg., 
warmen, 60% ig. A., yerd. Aceton; zl. in Essigiither, wl. in trockenem Aceton, unl. 
in k. absol. A. — Na-Salz, schwarzbraunes amorphes Pulyer, wirkt hemmend 'auf 
Blutgeriunung. — Ba-Salz, schwarzbraunes amorphes Pulyer, 24,13% Ba. — Tyro- 
sulfomelanin aus der Siiure; Zus.: 59,41—59,48% C, 3,38—3,51 %  II, 7,18—7,29% N, 
8,47% S, keine Aschc. — Thiophemnelaninsaure aus Thiophen mit H,0* in Ggw. 
yon FcCls. Z us.: 2,15—2,22% Ascbe, 45,03—45,28% C, 3,65—3,67% l i ,  26,75% S, 
ber. auf ascliefreie Substanz; dunkles amorplies Pulyer, 11. in Alkalicn (aus der 
Lsg. durch Siiure ausgeflockt), 11. in absol. A., CH3 0H, Aceton, Essigather; unl. iii 
yerd. SSuren, A., PAc., Bzl., CI1C13; reduziert ammoniakal. Ag-Lsg. — Thiophen- 
nielanin, aus dem yorigen; Zus. 0,74—0,82% Ascbe, 53,01—53,18% C, 2,43—2,58% H, 
27,02% S, ber, auf aschefreie Substanz. Eigenscbaften wie die der bislier dar- 
gestellten Melanine. (Biochem. Ztschr. 148. 541—47. Karlsbad.) A. U. F. H e s s e .

E. Biochemie.
Sakyo Kanda, Physikalisch-chemischc Studien iiber Biolwninescenz. V. Die 

physikalische und chemische Natur des Luciferins von Cypridina IRlgendorfii. (IV. 
ygl. Amcr. Journ. Pliysiol. 55. 1 ; C. 1921. I. 955.) Es gelang noch nicht, das 
Luciferin in reinem Zustande zu gewinnen. Es zeigtc sieh aber, daB es in W. mit 
ncutraler Bk. 1. u. durch Erwfirmen nicht koagulierbar ist, ferner 1. in absol. A., 
CII40  u. C3 II 8 0 . Die Lsg. des mit Ililfe von C II,0  hcrgcstellten u. zur Trockne 
yerdampftcn Extraktes gibt Millonsche, Ninliydrin- u. Molischsche Itk., nicht aber 
Biuret-, Xanthoprotein- oder Tryptophanrkk., wird durch Phosphorwolframsiiure u. 
bei Siittigung mit (NH4)aS0 4  yollstandig, durch andere Mittel nicht gefiillt. Fiillt 
man den CH.,0-Extrakt nach Einengen bis zu breiiger Konsistenz mit absol. A., so 
bleibt das. Luciferin in der Lsg. die aucli nocli Millonsche u. Ninliydrinrk. gibt 
Nach Verdampfen dieser Lsg. zur Trockne, Losen iu mit 1I2 gesiitt. W. u. Falleu 
mit (NII4)2 S 0 4 wird cin Nd. gewonnen, der nicht mchr die eben genannten EiweiBrkk., 
wolil aber noch diejenige von Mo l is c ii gibt u. aus der wss. Lsg. nur nocli durch 
(NII4)2 S 0 4 fiillbar ist. (Amer. Journ. Pliysiol. 6 8 . 435—43. Tsuyazaki [Fukuoka, 
Japan], Kyushu Imp, Uniy.) Sp ie g e l .

Otto Schmatolla, Zur Frage der Aufgabe der Phosphorsdure im Haushalt der 
Natur. Durch Verss. wurde festgestellt, daB geringe Anteile H 3 P 0 4 innere Oxy- 
dations- u. Rcd.-Yorgange aufhalten, u. daB die H 3 P 0 4 die erste Aufgabe hat, die 
innere Struktur der Kiirper zu stabilisicrcn; kein anderer Korper in der Natur 
scheint diese Sonderaufgabe zu haben. W enn man z. B. gleiehstarke, selir yerd. 
Zucker- oder Glycerinlsgg. mit u. olme Spurcn II 3 P 0 4  mit genau gleiclien Mcngen 
diinner KMn04 -Lsg. yersetzt u. unter genau gleichen Bedingungen stehen liiBt, so 
erfolgt die Eutfiirbung der II 3 P 0 4-lialtigen Lsgg. mit sehr crheblichen Yerzogc- 
rungen, die bis 24 Stdn. gelien. (Pharm. Ztg. 69. 674. Altona 1.). D ie t z e .

R. W . Seufifert und W ilhelm Hebe, Uber Starkespaltung durch rerdunnte 
Sauren und Alkalien. Es wird festgestellt, daB yon Siiure wie yon Alkali zu nacli- 
weisbarer Spaltung yon Starkę erheblich hohere Konzz. erforderlich sind, ais in
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11. Korpersaften auBer Magensalzsaure yorkoinmcn. Der von SEUFFERT u . T h ie n  
(Beitr. z. Physiologie 2. 147; C. 1923. III. 1095) beobachtete Abbau von Starkę 
durch Hundespeichel diirftc daher ais Wrkg. eines Fermentes gesicliert sein. (Beitr. 
z. Physiologie 2. 161—66.) S p ie g e l .

L. V. Heilbrunn, Die Kolloidchemie des Protoplagfnas. III. Die Viscositdt des 
Protoplasmas bei verschiedenen Temperaturen. (II. vgl. Amer. Journ. Physiol. 64 . 
481; C. 1923 . III. 1090.) Die Kurve der relatiyen Vi3 cositiit zeigt fiir das Proto- 
plasma der Eier von Cumingia eine scliarfe Zunahme erst bei holierer Temp. ais 
fiir Arbaciaeier. Das allgemeino YerhSltnis scheint aber fiir Protoplasina sehr ver- 
schiedener Artcn wcitgeliend tibercinzustininien. (Amor. Journ. Physiol. 6 8 . 645 bis 
648.) Sp ie g e l .

L. V. Heilbrunn, Die Kolloidchemie des Protoplasmas. IV. Die Jlitzegerinnung 
des Protoplasmas. (HI. vgl. vorst. Ref.) Dcm Absterben yon Sceigcl- u. Cumingia- 
eiern durch Hitze geht ein Gerinnungsyorgaug ihres Protoplasmas yoran. Er tritt 
um so sclineller ein, je hćilicr die Temp. ist, wobei der Temp.-Kocffizicnt mit dem- 
jenigen bci der Ilitzekoagulierung yon EiwciBstoffen ubereinstimmt. Aber die Hitze- 
gerinnung des Protoplasmas ist reyersibel. Anscheinend ist sie yerkniipft mit einer 
Anderung im Zustande der Fettbestandteile der Zellen. Dafiir spricht auBer merk- 
liclien Untcrschicden in den Fettcn des mit Hitze beliandelten Protoplasmas der 
Umstand, daB geringe Konzz. yon A. dessen Ilitzegerinnung bcschleunigen. (Amer. 
Journ. Physiol. 69 . 190—99. Ann Arbor, Uniy. of Michigan.) S p ie g e l .

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

A. Oparin und A. Bach , Uber die Bedeutung des Sauerstoffs fu r die Ferment- 
bildung in keimenden Pflanzensamen. (Vgl. B a cii u . Op a r in , Biochem. Ztsclir. 134. 
190; C. 1923. III. 74.) Im angefeuchteten Melil von Weizenkeimlingen findet beim 
Aufbewahren in N-Atmospliiirc in 2 Tagen eine bedeutende Zunahme der Per- 
oxydase, Proiease u. Amijlase statt, welclie durch den Austritt yon aktiyem Ferment 
iufolge Autolyse des unl. Materials ycrursaclit ist. — In Ggw. yon 0 2 findet man 
weitere Zunahme an Ferment. — Bei Autolyse findet eine durch 0 2  beschleunigte 
Abnalime des Katalasegelialtes statt. — Man kann die B. yon Ferment (aucli von 
Katalase) aucli durch anod. Osydation erzielen; wahrschcinlich wird das Ferment 
durch Oxydation einer Vorstufe gebildet; bei weitergelicnder Oxydation sinkt der 
Fermentgehalt wieder infolge Zerstorung des gebildeten Fermentes. — Bei Yer- 
dauung yon Pflanzenfibrin m itTrypsin u. darauffolgender Oxydation an der Anodę 
erb alt man in der Lsg. eine yorher niclit nachweisbare Peroxydase. Aucli diese
B. von Ferment wird auf Vorhandensein einer zymogenen Substanz u. dereń Um- 
wandlung in Peroxydase zuruckgcfulirt. Entsprechende Verss. mit Eieralbumin u. 
kryst. Pflanzenglobulin liatten negatiye Ergebnisse. — Aus mit Trypsin yerdauten 
Weizenkleber erhiilt man durch anod. Osydation bis zu 100° / 0  Zunahme an Amylase 
u. Peroxydase. (Biocliem. Ztschr. 148. 476—81. Moskau, Biochem. Inst. Kommissariat 
f. Volksgesundheit.) A. R. F. I I e s s e .

Edgar J. Witzemann, Leukoplasten: Lebende, vollkommene cliemische Kataly- 
satoren. Leukoplasten sind Enzyme, die das Gleichgewicht Starkę Zuckcr kataly- 
sieren u. sich im allgemeincn in der Zelle durch Teilung yermehren. Die Wirk- 
samkeit des Enzyms hiingt yon den iiuBeTcn Bedingungen ab: PreBsaft, der Leuko- 
plastcnsaft enthiilt, wirkt nicht stiirkcbildend, doch hydrolysiert er Polysaccharide. 
(Journ. Physical Chem. 28. 305—12. Rush Med. Coli., Chicago [111.].) G e u h . J u n g .

A. J. Smirnow und Fr. S. Ph. Allissowa, Zur Frage Uber die Rolle der 
Asehenbestandteile der Pflanzen. I. Das M nm rken von Neutralsalzen a u f die 
Katalase. Untersucht wurde die Einw. yon Neutralsalzen auf wss. Auszug aus 
Trmensainen. Die Katalase wurde bestimmt durch Titration des unyerbrauchten
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Il2()., mit KMnOj, wena 20 ccm einer wss. Lsg. (60:1) -f- 20 ccin W. (bez w. 
Salzlsg.) */, Stde. auf 3 ccm neutralisiertcs H3 0.j wirkten. — Mit steigendem pn 
steigt die Wrkg. der Katalase (iiber 7,3 nicht untersucht). — Der wss. Auszug 
pn =  6,4) enthalt ein PufFcrsystcm (wahrscheinlich Phosphate -)- Salze organ. 
Sauren). Das p H der Lsg. wird dureh einwertigo Chloride nicht, durcli zwei- 
wertige Chloride nach der saueren Seite um 0,2—0,6 p j  versehohen; MuCl2 ver- 
scliiebt das p n yon 6,5 auf 5,9. — Kationen hemmen die Katalase u. z war dic 
zweiwertigen (Mg", Ca", Mu") doppelt so stark wic die eiuwertigen (NI1'4, Na', K', 
Li'); Mn" hemmt besonders stark. — Anionen hemmen in der Reihcnfolge 
SO /' <  P O /"  <C Cl' <  NO ' 3  (vgl. M ic iia e l is  u. P e c h s t e in , Blochem. Ztschr. 53. 
320; C. 1913. I I .  791). — Bei Verminderung der Salzkonz. yon 0,05 m bis auf 
m/320 nimmt die Ilenimung ab, ist aber immer deutlich wahrnehmbar, bei zwei- 
wertigen Anionen bis zu m/640. — Bei nocli stiirkerer Yerringerung der Salzkonz. 
bis zu m/5120 findet nach yoriibergehender Sehwachung der Anionen wrkg. (m/2160) 
noeh eine weitere sclnyachc Hemmung des Enzyms statt. — Bei den Kationen liegt 
das erste Minimum bei der Salzkonz. m/640, das zweite Minimum bei in/2560. 
(Biochem. Ztschr. 149. 63—78. Landwirtschaftl. Akad.’ Petrowskoje-Rasuinowskoje 
bei Moskau.) A. R. F. I I e s s e .

Eranz Schlunk, Der Zweek der Katalase bei den Bakterien und ihre Beiuertung 
ais Ferment. Eingehende Unterss. an yerschicdenen Bakterienstiiinmen lassen die
B. von Katalase ais eine mit der Lcbens- u. Entwicklungsmogliclikeit der Bakterien 
innig yerkniipfte Funktion crscheinen. Die Ektokatalase (vgl. J o h n s , Arcli. f. Hyg.
67. 134; C. 1908. II. 967) ist nicht ais Ferment zu betrachten, da sie offenbar 
bei der Zers. yon H 2 0 2  yermindert wird; Bakterien aus Gemischcn yon Kulturen u.
1I2 0.2 -Lsgg., in dencn noeh unzers. I I /J j  geblieben war, zeigten bei ObcrgieBen 
mit frischem HjOa sehr geringe oder gar keine Katalaserk. melir. Yf. schliigt vor, 
dic Ektokatalase den Aggressinen zuzurechnen. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk.
1. Abt. 92. 116—24. Brenien, Hyg. List.) S p ie g e l .

H. Pringsheim und W. Kusenack, Uber Liehenin und die Lielienase. V. Mit- 
teilung iiber Hemicellulosen. (IV. ygl. Ztschr. f. physiol. Cli. 131. 262; C. 1924. I. 
923.) Das Liehenin yerdankt seine Quellbarkeit der Yeresterung mit S i02, welclie bei 
gereinigtem Liehenin bis 2,6% der Asehc betragt. Reincs Liehenin liiBt sich 
dureh Malzauszuge, in welehen dic Cellobiase dureh 6  monatliches Altern ver- 
niebtet u. nur die Lichenase erhaltcn ist, zu 1 00°/u in Cellobiosc zerlegt. Die 
Cellobiose wurde dureh Uberfuhrung in das «-Octacetat yom F. 195° identifiziert. 
(Ztschr. f. physiol. Ch. 137. 265—71. Berlin, Univ.) GUGGENHEIM.

Frederic Jamea Paton, Dinshaw Eattonji Nanji und Arthur B,obert Ling, 
Uber die Ilydrolyse des Endospcnns von Pliytelephas Macrocarpa durcli seine eigenen 
Enzyme. Aus der SteinnuB kann nicht nur dureh Ilydrolyse mit Schwefelsaure 
Mannose gewonnen werden, sondern auch durcli die Ein w. der eigenen Enzyme, 
wobei hochstwahrschcinlich ais Zwischenprod. ein Trisaccliarid gebildet wird. Nach 
lOtsigigcr Einw. der Enzyme ist nur noeh Mannose nachzuweisen. Die Isolierung 
des Trisaccharids ist nicht gelungen. (Bioclieniieal Journ. 18. 451—54. Birmingham, 
Uniy.) K adiscu.

Achilles Machado, Anwendung der Wheatstonesehen Briiclce zur Unlersuchuiig 
des lIydrolyseverlaufs des Harnstoffs dureh die Urease von Soja hispida. Yf. beob- 
aclitet den Yerlauf der B . von Ammoncarbonat aus Harnstojf durcli Urease bei 40° 
mittels Leityermogensmessungen. Das Leityermiigen des Soja-Extraktes wird bc- 
stimmt, dann yorgewiirmte Harnstofflsg. zugegeben; eine Korrektur fiir Anderung 
der Dissoziation mit der Konz. wird nicht angebracht. Da der Anfang der Rk.

schleclit zu fassen ist, wird mit der bekannten Formel k =  ; loar ——
t — t ° a — x
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gereehnet. k ist fiir nicht zu verd. Ilarnstofflsgg. gut konstant, fiir sehr verd. 
steigt k mit steigender Ilydrolysc an. Dic Wirksamkeit der Soja-Extraktc ist ihreni 
Lcityermogcn ungefahr proportional• Ggw. von (N1I,)2 C0 3  zu Beginn der Ek. setzt 
die Geschwindigkeit der Ilydrolysc herab. Dic Ilarnstofflsgg. besitźen stets ein 
gewisses, der Konz. ungefahr proportionales Leitvermogcn. Die Konstantcn k  sind 
(auch w n n  sie bei kleincn Ilarnstoffkonzz. im Lauf des Ycrs. ansteigen), der 
Enzymmengc ungefahr proportional. Andcrc Amidę wie Oxamid, Benzamid, As- 
paragin werden durch Soja-Urease nicht zers. (Kcv. de Cliim. pura e applic. 
[Portugiesisch] [2] 5. 50—61. 1920. Lissabon, Faculd. dc Seiencias. Sep.) W. A. E o th .

P. Eona und C. van Eweyk, Eine neue Mełhode zur Untersuchung der Amylase. 
Die Methode beruht darauf, daB man das bei Einw. von Amylase auf Glykogcn 
nicht ycrbrauchte Glykogcn licphclomctr. bestimmen kann: die Trubung ist der 
Konz. des Glykogcns genau proportional. Glykogen Me r c k  ist nicht geeignet. 
Vff. stellten Glykogen aus Lebern yon Kaninchcn dar, denen 2—3 Stdn. vor Totung 
durch Entbluten 50 ccm 50%igc Glucoselsg. mit Schlundsonde eingegossen waren. 
Die yon der Gallenblase befreite Leber wurde nach grundlichcm Waschen zer- 
schnittcn, in Kfiltemiscliung gefroren u. unter Zusatz yon Kieselgur im Mćirscr zer- 
rieben; der Brci wurde mit 3°/0igcr Trichloressigsiiure yerriihrt u. nach Zusatz yon 
viel W. abgesaugt. Aus dem Filtrat (mit einem zweiten Extrakt des Kiickstandes 
yereinigt) wurde das Glykogen durch Zusatz des gleichen Vol.. A. gefiillt u. durch 
fiinfmaliges Umfiillen gereinigt. Bei jedem Priiparat muB fcstgestcllt werden, ob 
die Proportionalitiit zwischen Trubung u. Glykogengehalt besteht. — Die Best. der 
Speichelamylase erfolgt so, daB 5 ccm vcrd. Spcichel zu 91 ccm mcist 0,3%ig. 
Glykogenlsg. -j- 3 ccm m/3 Phosphatpuffcr -f- 1 ccm th 0-n. NaCI-Lsg. gegeben 
werden. Temp. 37 +  0,05°. Zu gceignctcn Zcitcn werden 15 ccm des Gcmisches 
iu eisgekiihltc Fliischchcu pipettiert. — Die Konstauten k der monomolckulareu 
Ek. zeigen bis zu 8 8 ,6 % Spaltung befriedigende Ubereinstimmnng, wiihrcnd die 
Wertc as/i einen Gang zeigen. — Bei Anderung der Substratmengen 1 : 5 sind die 
Konstantcn der Glykogenkonz. uingckehrt proportional. — k sowie x jt sind den 
Fcrmentkonzz. nahe proportional. — Das Aciditiitsoptimum liegt bei pn =  6,5, 
also wie bei der Stiirkespaltuug. (Biochem. Ztschr. 149. 174—87. Berlin, 
Uniy.) A. E. F. llESSE.

Hans Pringsheim und Arthur Beiser, Uber ein Komplement der Amylasen 
und das Grenzdextrin. III. (II. ygl. P r in g s h e im  u. S ch m a lz , Biochem. Ztschr. 142. 
175; C. 1924. I. 491.) Der nachmittags entnommene menschliclie Spcichel wirkt 
mit u. olme Komplement ( =  mit Toluol ycrflussigte Hefe) besser auf Starko ais 
der Morgenspeiclicl; ein EintluB der Nahrung (uormal, stiirkefrei oder starkereich) 
konnte nicht fcstgestellt werden. Die Sekretion blieb dauernd konstant. — Amylase 
yerwandelt Amylose quantitativ u. dabei schnellcr ais das Amylopektin in Maltose. 
Hierbei beeinfluBt das Komplement nur die Spaltung der Amylose, nicht die des 
Amylopcktins. Yff. schlieBcn daraus, daB das durch Amylose ohne Komplement 
nicht spaltbarc Grcnzdextrin ein Bruchstuck des Amylopcktins ist. — G-renzdextrin 
ist ein Trisaceharid, (CJI^O,,^, Mol.-Gcw. 486,_ [k ] 0 2 0  =  +158,9°; Eeduktions- 
yermogen: 0,1008 g Substanz entsprcclien 9 mg Cu. Acetyldenr.: gelbcr Korper, 
der beim EingieBcn des zum Sieden erhitzten Gcmisches yon 1,5 g Grcnzdcxtrin -)-
0,05 g ZnClj +  15 ccm (C1I3 C0)20  in k. \Y. erhalten wird; [(C0 l l TOo):> • (Clt3 CO)3], 
Mol.-Gew. 864 (in Phcnol), [ « ] D 2 0  =  — 146,5° (in Acetylentetrachlorid). — Aus Gly
kogen, auf dessen Ahnlichkeit mit Amylopektin schon mchrfach hingewiesen wurde, 
werden in Ggw. yon Komplement durch Malzauszug (Citratpuffer) in 48 Stdn. 74% 
Maltose, ohne Komplement 52,9°/0 Maltose gebildet; in 168 Stdn. entstehen 100 bezw. 
61% Maltose, wahrend in dor gleichen Zeit aus Amylopektin -j- Komplement 
88,3%) aus Amylopektin allcin 78,8°/0 Maltose gebildet werden. — Im Makauszug
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ist ein dialysierbares Komplement. Dialysierter Malzauszug yerzuckert Stiirke in 
120 Stdn. z u 94,3° / 0 Maltose, withrend- nach .Zusatz eines gleichen Vol. der UuBcren 
Dialysenfl. der Malzauszug aus der Starko 100%' Maltose bildet. — Die erhaltene Mal- 
tośelsg. krystallisiert leiclit. Dic Maltose zeigt nach Abpressen von anliaftendcm. Sirup 
die Konstanten fast reiner Maltose. — 1Io i,m b e r g h  (S. 55) findet bei Anwendung yon 
liingere Zeit mit Tolnol bis zur yolligen Zerstorung der Maltase yerfliissigter Hefe ais 
„Komplement1 1  bei Pankreasamylase eine minimale, bei Malzamylasc (bei dereń p H =■= 
5,1 die Ilefenmaltase unwirksam ist) keine Komplementwirkung. I I o lm b eu Gh  findet 
auch in den Verss. von P k in g s h e im  u. F u c n s  (Ber. Dtsch. Chem. G-es. 56. 1762; 
C. 1923. I I I .  1578) keine Komplement-, sondern nur Maltasewrkg., wiihrend Vff. die 
Yerss. von H o l m b e r g h  ais Beweis der Komplemetwrkg. ansehen.(Biochem . Ztschr. 
148. 336—43. Berlin, Univ.) A. K. F . I I e s s e .

E. Iwanitzky-Wassilenko und A. Bach, Uber die Fermentzahlen des Blutes.
II. Schwankungen der Katalase- und Proteasezahlen wiihrend 24 Słunden■ bei Tieren 
und Mcnschen. (I. vgl. B ach  u . Ż u rk o w a , Biochem. Ztschr. 125. 283; C. 1922.
I. 1045.) Die bei Kaninchen, Katze u. Mensch bei stundlicher Messung innerhalb 
von 24 Stdn. erhaltenen Żabien schwanken um eincn fiir jedes Individuum cha- 
rakteHst. Mittelwert; die Schwankungen betragen fiir Katalase bei Kaninchen —(— 33 
bis — 10%, bei Katzeu —}-18 bis — 10%, bei Menschcn ł 9 %  vom entaprechehden 
Mittelwert, fiir Protease bis zu 'J ;  100% Vom Mitelwert. — Vft”. warncn vor An- 
wendung der Fermentzahlenmethode fur klin. Zweeke, solange Umfang u. Ur- 
sachen der Schwankungen nicht gekliirt sind. (Biochem. Ztschr. 148. 469 bis 
473.) A. R. F. I I e s s e .

A. Bach und E. Cheraskowa, Uber die Fermentzahlen des Blutes. III. Die 
Katalasezahl des Blutes tliyreoidektomicrter Zieyen. (II. vgl. vorst. Ref.) Dic Thyreoid- 
ektomie scheint auf die Katalasezahl ohne EinfluD zu sein, was an Tieren einer „Farm 
fiir thyreoidektomierte Ziegen“, dic „therapeutisch wirksamc Milch“ liefern, gepriift 
wurde. (Biochem. Ztschr. 148. 474—5. Moskau, Karpow-Inst. f. Chemie.) A .R .F .H Ssse.

A. Bach und W. Engelhardt, Uber die Spezifitiit der antiphenolatisclicn Im- 
munsera. (Vgl. Biochem. Ztschr. 135. 39; C. 1933. III. 635.) Das Serum von 
Kaninchen, denen iu die Ohrvene Phcnolaselsg. gespritzt ist, liat celite antiphenolat. 
Eigenschaften. Dabei bewirkt das durcli Einspritzung von phenolat. Saft aus Lac- 
tarius vellereus erhaltene Serum eine Ilemmung der gleichen Phenolase, nicht aber 
Ilemmung von Phenolase aus Russula dclica (Guajaeol oder Pyrogallol ais Substrat). 
Ebcnso verhalt sich Russulaserum gegen Phenolase aus Lactarius. — Bcide Sera 
haben auf Mccrrettigperoxydaso -f" HsOa keinen EiniluB. — Durch Koohen inakti- 
yiertc Phenolase kann keine B. yon Antiphenolase bewirken; die gleichen Versuchs- 
tierc liefern dann bei naehtriiglichcr Immunisierung mit aktivcn Siifteu spezifiseh 
wirkende Antisera. — Bei lSngercr Eiiiw. des Immunserums wird mehr Phenolase 
gebnnden. — Das Danisz-Phiinomen liiBt sieli bei den antiphenolat. Seren nicht 
beobachten. — Dic Spezifitiit der Wrkg. des Antiphenolaseserums kann erklitrt 
werden entweder durch eine Vcrschiedenheit der Zusammensetzung der ycrschie- 
denen Phenolasen oder wahrscheinliclier dadurch, daB die Begleitstoffe ais Antigene 
wirken. (Biochem. Ztschr. 148. 456—62.) A. R. F. Hesse.

W. Engelhardt, Uber die Wirkung der Antiphenolase in adsorbiertem Zustande. 
(Vgl. vorst. Ref.) Bei Behandlung yon antiphenolat. Immunserum mit kolloidcm 
Fe(OH)a, Al(OH)3, Kaolin, Kohle bei [II ] == 2,5 • 10— 0 wird das Antiferment zu- 
samnien mit den Serumproteincn adsorbiert. — Das adsorbiertc Lactariusantifor- 
ment, das seine yolle Bindungsfiihigkeit gegen die entsprecliende Phenolase be- 
lialten liat, kann weder durch inaktiycn Lactariussaft noch durch aktiyen Russula- 
saft aus dem Adsorbat eluiert bezw. yerdriingt werden. (Biochem. Ztschr. 148. 
463—68. Moskau, Biochem. Iust. Kommissariat f. Yolksgesundheit.) A. R. F. IIesse. :



1924. II. Er  P f l a n z e n c h e m ie . 1 2 1 3

E 2. P f la n z e n c h e m ie .
■William Harold PearsaH und James Ewing, Dic isoelektrischen Punkte von 

einigm Pflanzcnproteinen. Typ. Pflanzenparenchymsaft hat die [H'J 5,5—6,5. Der 
Neutralitatspunkt scheint fast vollig unbekannt z« sein. Die [H ] wurde colorimetr. 
nach Cl a r k  bestinunt. Bcarbeitet wurden: Vicia faba; Pisum satiyurn; Triticum 
yulgare; Solanum tuberosum; Ilefe u. Nitella. Der isoelektr. Punkt lag im all- 
gemeinen bei Ph == 4,5, seltener bei pjj =  3,3. (Biochemical Journ. 18. 329—39. 
Leeds, Univ.) K a d is c h .

T. S. Patterson', Die farbenden- Eigcnschaften einiger schottwcher Flecliten und 
eihiger anderer. Stoffe. Die Yerss. wurden im allgemeinen derart angestellt, dali
5 g der gepulverten Flechte mit 250 W. u. 50 ccm konz. NH, u. einem Stuck 
Flanell ( 6 X 3  Zoll) mehrere Stdn. gekocht wurden. Danach geben: Usnea hirta, 
braune bis gelbgrilne Fiirbungen; Evernia prunastri, Lobaria pulmonaria, Sphaero- 
phorus coralloides, Platysma glaucum u. a. geben ebenfalls braune Fiirbungen mit 
Tiinung nach Griin. Lecanora tartarea gab eine purpurne Fiirbung mit sehwacheni 
Sticli in Blau. Der Gehalt dieser Flecbte an Ortin wurde an mehreren Stiickeu 
verschicdencr Herkunft zu etwa 4 °/o festgestellt. (Journ. Soc. Chem. Ind. 43. 
T. 189—90. Glasgow.) R C u l e .

C. Charaux, U ber die Gegenwarł von Aucubin in den Samcu von Veronica 
hederaefolia L . Das Glucosid der genannten Samen zcigte sieli ident. mit Aucubin. 
(Buli. de la soc. de chim. biol, 4. 568—70. 1922; Ber. ges. Pliysiol. 25. 200. 1924. 
Ref. W o l f f .) S p ie g e l .

Frederick Hardy, Die Extraktion von Pektin aus der Fruchtuchale der Zitrone 
(Oitrus medica acida). 180 reife Friichte vom Totalgewicht 9000 g ergaben durch 
AbschiUen 288 g frische weiBe Rinde, aus welcher nach inaschineller Zerkleinerung 
durch 3—4malige Extraktion mit k. u. 2maligc mit li. A. 100 g eines lufttrockenen 
Materials gewonnen wurden. (Feuchtigkeitsgelialt 9,3 g; Asche 3,8 g.) Dies Materiał 
wurde 1 : 50 mit W ., yerd. IICl, Citronensiiure- u. NaOH-IjSg. extrahiert. Yon 
dem entstelienden Extrakt wurde die [H'] auf colorimetr. Wege u. die Yiscositat 
durch die AusfluBgeschwindigkeit bestinunt. Es ergab sieh, daB die Gesamtmenge 
des extrahierten Pektinogens direkt mit der [H'] sieh iindert, wenn die Extraktion 
unterhalb des Kp. yorgenommen wird. Sie ist der Temp. direkt proportional, wenn 
die resultierende Rk. des Extraktes weniger sauer ais pit =  2,0 ist. Alkal. Extrakte 
sind pektinogenfrei. Bei 126° im Autoklayen u. pn  iiber 2,0 wird Pektinogen durch 
Hydrolyse zerstort. Die Viscositiit der Extrakte liangt rnehr yon den Herstellungs- 
bedingungen ais von dem Pektinogengelialt ab. (Biochemical Journ. 18. 283—90. 
Trinidad, B. W. I., Imp. Coli. of Trop. Agricult.) Kadisch..-.

Robert Bloch, Uber das „Mesekret“ von I lex  aąuifolium. Die Angaben von 
A. Me y e r  (Ber. Dtsch. Botau. Ges. 36 . 5; C. 1918. II. 37) iiber das V. olartiger 
Tropfen in Blattern konnte Vf. bestiitigen. Es wurde festgestellt, daB nicht nur in 
auagewachsenen Pflanzcnteilen, sondern auch sclion in den im Sommer angelegten 
End- u. Bliitenknospen in allen Zcllen solclie Tropfen sieh yorfinden. Die Yer- 
folgung der Zu- bczw. Abnahme dieser Tropfen im Verlauf der yegetatiyen Entw. 
laBt darauf schlieBen, daB das Mesekret nicht funktionslos ist, wie Me y e r  annahm. 
sondern daB es ani Aufbau der Kutikala beteiligt ist u. yon der Pflanze an die 
Bildungsstatten von Kutikala oder Kork yerlagert werden kann. Vom Mesopliyll 
geht die W anderung so langsam vor aich, daB infolge steter Neubildung die Tropfen 
dauernd waclisen, Durch liingere Yerdunkclung konnen die Tropfen auch hier 
allmahlich kleiner werden. Auf Grund mikrocliem. Rkk. muB auf die Identitat der 
Tropfen in ausgcwaclisenen Organen mit denen der Knospen geschlossen werden. 
Die chem. Natur des Mesekrcts hat bislier noch nicht festgestellt werden konnen. 
(Ber. Dtsch. Botan. Ges. 42. 255—61. Berlin, Uniy.) H a b e r l a n d .

YI. 2 . 80
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Luigi Tocco-Tocco, Uber die Ursachen, icelehe in gealterłen Samen die Reaktion 
deś' Stróplianthins mit Schioefelsaure veriindern. In  12 Jahrc alten Samen yon 
Stróphantlius Kombć fand Vf. Ggw. einer Substanz, die bei 30° in 24 Stdn. die 
smaragdgriine Fiirbung von Strophanthin Me r c k  mit 80%ig. H2 S0 4 ycrsehwinden 
liiBt. Durch 1l2-stA. Erwfirmen wird diese Substanz zerstort. Im Endosperm ist sie 
nicht yorhanden. (Arch. internat, de pharmacodyn. et de thćrapie 28. 289—99.
1923. Mcssina, Uniy.; Ber. ges. Pliyaiol. 25. 396. 1924. Ref. W aCHHOŁDER.) Sp.

E 3. P f la n z e n p h y s lo lo g le .  B a k te r io lo g ie .  -

Albert Charles Chibnall, Untersuchungen iiber den Stickstoftstoffweehsel der 
hoheren Pflanzen. Teil 5. Die tagliclic Yerandenmg des Eiweifistiekstoffes der Blatter 
der Kletterbohne. (4. vgl. Biocliemical Journ. 16. 608; C. 1923. 1. 1599.) Wahrend 
der Naeht findet ein Abfall des N-Gehaltea der Blatter statt. Die stickstoffhaltigen 
Abbauprodd. des Zellprotoplasmas werden yon der Pflanze aus den Bliittern fort- 
transportiert. (Biochemical Journ. 18. 387—94. London.) K a d is c h .

Albert Charles Chibnall, Untersitchiingen. iiber den Stiekstoffstoftwechsel der 
hoheren Pflanzen. Teil 6 . Die Rolle des Asparagins in  dem Sto/ficeclisel der reifen 
Pflanze. (5. vgl. yorst. Ref.) Dic Abbauprodd. des N-Stofiwechsels der Bolinen- 
bliitter bestehen zum groBen Tcile aus Asparagin u. unbestimmten anderen Sub- 
stanzen, die freien Amino-N entlialten. Asparagin sclieint der verwertbare Bau- 
stein fiir dic EiweiBsynthese • in der Pflanze zu sein. (Biochemical Journ. 18. 395 
bis 4040 ICa d is c ii.

Albert Charles Chibnall, Untersuchungen iiber den Stickstoffsloffweehsel der 
hoheren Pflanzen. Teil 7. Der Blatteiweipsioffwechsel in normalen und abnormalen 
Kletterbohnenpflanzen. (6 . ygl. vorst. Ref.) Unter bisher unbekannten Bcdingungen 
iindert sich der EiweiBstoftwechsel der Blatter, so daB kein Asparagin gebildet 
wird. Hicrmit parallel wurden von der Bohne keine Fruchtachoten gcbildeL (Bio- 
chemical Journ. 18. 405—7. London u. New Haven.) K a d is c h .

D. Marotta und R. Kaminka, Betcerłung der Lebenskraft von Getreide au f 
bióćhemischeni Wege. (Vgl. Atti R. Accad. dei Lincei, Roma I. Congr. Naz. Chim. 
pur. Od appl. 1923. 355; C. 1924. I. 2029.) Abweicliend von dem Ergebnis von
A. N em e c  u . F. D u ch o n  an Hafer u. Bohncn kommen Vff. bci der Unters. von 
Weizen zu dem Resultat, daB zwischen der Koimkraft u. dem Katalasegelialt keine 
Parallelitat besteht. (Annali Chim. Appl. 14. 207—:8. Rom, Lab. Chim. della 
Sanita Publica.) O h le .

Jehiel Dayidson und Edgar T. Wherry, Durch wachsende Keimlinge in Saure- 
losungen hervorgerufene Anderungen in der Wassersto/fionenkonzenłrałion. (Journ. 
Agricult. Research 27. 207—17. U. S. Dep. of Agric. — G. 1924. II. 680.) Sp.

Charles Richet jun., Wirkung von Formiaten a u f das Waehstum einiger in 
Topfen kultwierter Pflanzen. Roggen u. Gerste, die in Topfen ausgesat u. mit Ca- 
oder lYa-Formiat (in Lsg. oder Substanz) gedungt wurden, zeigten nach Verlauf 
von 18 bezw. 25 Tagen gegenuber unbehandelten Samcu eine mittlerc Zunahme 
des Gesamtgewicbta um 17°/0; diese Vermelirung ist nur auf eine groBere Anzahl 
von Korncrn zuruckzuriihren, dic gekeimt haben; die Gewichtszunahme des einzelnen 
Halmes gegenuber nicht mit Formiaten behandelten Pflanzen war nur unbedeutend. 
Die W rkg. der Formiate bleibt dieselbe, gleiehgultig ob die Zugabe vor der Aiis- 
saat oder am Aiifang der Keimung erfolgt. Bci Topfen yon 200 ecm Inhalt (30 qcm 
Oberfliiche) ist eine Formiatgabe yon 10 mg pro Topf unbedeutend, das Optimum 
wird bei c;l. 30 mg erreicht; merkbare Wrkg. żeigt sich noch bci 260 mg; bei 1 g
ist kein EinfluB merkbar. (O. r. d. 1’Acad. deś scienćes 178. 1922-r-23.) Hab.

W ; Stoye, Uber Einwirkitng von Fettsaureeatern a u f Bakterien. lin AnschlnB 
an Unteras. yon St o e l t z n e r  (Munch. med. Wchaclir. 6 6 . 654. 675; C. 1919. III.
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387.' 438) hat Vf. friilier (Ztsclir. f. Kindcrlłcilk. 33. 313 [1922J naehgewiesen, daB 
im Kote von Siiugliugen um so mehr gramfeste Bakterien yorhanden sind, je fett- 
reiclier die Nahrung war, wiihrend bei fettariner oder fettfreier dic ,gramnegativen 
weitaus ubcrwiegen. Es wird jetzt gezeigt, daB dic neutralen Fettsiiureester trotz 
ilirer sehr geringen Losliclikeit in W. auf wss. Bakterieiiaufschwemimiugen nach 
kurzem Schiitteln erheblich bakteriolyt. wirken, am stiirksteu u. schnellsten bei 
gramfesten Arten, besonders Ileubacillen, Stapliylo- u. Streptokokken u. bei Yer- 
wendung yon Estern mit Kpp. von 110—180°, fast geuau den nach St o e l t ż n e R 
in Waclis am besten 1. Aucli bei Tuberkelbacillen wrurden weitgeliende Auf- 
losungserscheinungen u. Ansiitze zum Verschwinden der siiurefesten Substanz er- 
zielt, bei nicht pathogenen siiurefesten Bacillen yollige Lsg. u. Vcrscliwinden dieser 
Substanz in relatiy kurzer Zeit. Im Vergleicbe mit anderen fettlosenden Sto(i’cu 
war Valeriansdureisoproj)ylestcr von iiberlegener W rkg.; auf Heubacillcn wirkte 
niichstdem am besten Tetralin, auf Stapliylokokken ebenso stark HCl-haltiges 
Trichlorathylen. (Ztsch. f. Ilyg. u. Infekt.-Krankh. 103. 97—105. Halle, Univ.) Sp.

E. Kayser und H. Delaval, Eadioaktwitat und Stickstoffsammler. Eine aus 
dem belg. Kongo stammende Mincralienprobe, 60°/o U03 bezw. 173 mg Ra  pro 
Tonne cnthaltend, bewirkte in Kulturen von Azotobacter gracile eine nach 40tiigiger 
Kultur um 32,6% liohere N2-Bindung ais Kulturen, die ohne das Minerał angesetzt 
wurden. Die stimulicrende Wrkg. des radioaktivcn Minerals tritt besonders deutlicli 
hervor, wenn die zu den Kulturen yerwaudten Bakterien melirere Generationen 
hindurcli in mineralhaltigem Niihrbodeu geziichtet -werden; jen ach  der Bakterienart 
tritt der EinfluB mehr oder weniger heryor. Gegenubcr in Abwesenheit des Minerals 
gezucliteten Bakterien ergaben sich nach der 3. oder 4. Generation folgeude Żu- 
nalimen an N, bei 15 bezw. 30 mg Minerał pro 1 Nśihrlsg.: Azotobacter chroococcum 67 
bezw. 78%; Azotobacter agile 35 bezw'. 56%, ein zwrischen beiden Formen steliendeś 
Azotobacter von den groBen Komoren 250 bezw. 506% in 40tiigiger Kultur. (C. r. 
d. 1’Acad. des sciences 179. 110—12.) I I a b e r l a n d .

Manuel Sodrigues Ferro, Ersclieinungen der Bioreduktion. (Yermch mit Wis- 
mut- und Molybdanverbindungen.) Red. durch Mikroorganismen ist bisher bei As-, 
P-, Sb-, Se-, Te-Verbb. beobachtet worden, Vf. untersucht mit Erfolg Bi- u. Mo- 
Verbb., Cr u. U bieten gute Aussichtcn. Ais Bi-Priiparat wird eine alkal. Lsg. mit
0,137% Bi yerwendet, die zu der lOfachen Menge Kulturlsg. gegeben wird. Zur 
Unters. kommen Bact. coli, Diplitherie-, Typhus-Bazillen, Micrococcus melitensis, 
Staphylokokken u. Bacillus anthracis. Nach 72 Stdn. findet sich in allen Kultureii 
(auBer in der Bi-freien Kontrollkultur) ein scliwarzer Nd. von metali. Bi. — Ais 
Mo-Salz wird Ammonmolybdat in 1% ig. Lsg. yerwendet. AuBer den genannten 
Mikroorganismen wird nocli Bacillus prodigiosus untersucht. Schon nach 48 Stdn. 
findet sieli in allen Kulturen auBer der letztgenannten ein blauer Nd., der mit 
Bac. prodig. erst etwas spiiter auftritt. Setzt man 1 %  Glucose zu, so tritt die 
reduzierende Wrkg. yielfach schon nach 24 Stdn. ein, nainlich bei Bact. coli,- Bact. 
typli. u. Micrococcus melitensis. Der blaue Nd. ist wahrsclicinlich M utiimaknS 
Mo3 0 8 *2H2 0 . — Die Empfindlichkeit der anorgan. Stoffe gegen Bioreduktion ist 
um so groBer, je  kleincr ihr At.-Gew. ist. Die beąuemsten Reagentien sind Se und 
vor allem Te in Form der Alkalisalze. Siekonnen dazu dienen, die Sterilitiit von Heil- 
mitteln, namentlieli subcutan zu applizierenden, festzustellen; besonders gilt das 
fur Gelatinepraparate u. Prodd., dic auf dem gewohnliclien Wege nicht sterilisiert 
werden konnen. Bi-, Se-, Te-Prfiparate scheidcn dabei die schwarzen Elemente 
aus, Mo-Salz gibt heli- oder dunkelblaue Ndd. (Revista de Chim. pura e applic. 
[Portugiesiscli], [2] 5. 36—49. 1920. Sep.) W . A. R o t h .

Andre Lwoff, Die synthetische Fćihigkeit eines heterotrophen Protisten, Glau- 
coina pmformis. Wiihrend nach P e t e r s  u. P r in g s iie im  diese Fiihigkeit “bei

80*
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einigen Protiaten sehr ausgeapróchen ist, besteht sie bei Glaucoina nur in sehr 
beschriiiiktem MaBe. Man erhiilt gutc Kulturen in einer Salzlsg. mit 10° / 0 Witte- 
pepton oder Caaeinpepton, nielit aber, wenn man diese Peptone durch Seiden-, 
Fibrin- oder Gelatinepcpton oder auch durch ein Gcmisch von diesen drei Peptonen 
eraetzt, obwohl dieses Gemiach alle im W ittepepton yorliandenen Aminosauren 
enthalt. (C. r. aoc. de biologie 91. 344—45. Paris, Inat. P a s t e u r . )  S p ie g e l .

W. K eller, Uber Łysin und Trypsin. (Ein Beitrag zur Biologie des Twort- 
d'Herellcschen Phanomens.) In  einem Falle, wo durch aktiyierten Pankrcasextrakt 
einer Katze im Duodcnalcxtrakt deraelben die B. von Łysinen nach B o r c i i a r d t  
(Ztschr. f. Immunitatsforsch. u. exper. Therapie I. 37. 1 ; C. 1919. III. 1033) schein- 
bar erfolgte, lieB sich nachweisen, daB sie bereits im Duodenalextrakt fur sich 
yorhanden w areń, in einem anderen Falle gelang ilire Erzeugung trotz starker 
trypt. Fiihigkeit dea Pankreassaftes nicht. Im Darmsafte eines langerc Zeit beob- 
achtetcn Duodenalfistelhundes zeigte aich UnabhSngigkeit dea lyt. Yerli. vom Trypsin, 
mit dem das aekundiir erzeugte Łysin nicht ident. ist. Wo eine B. von Łysin mit
I-Iandelspraparaten yon Pankreastrypsin beobaclitet wurde, beruht sie wahracheinlich 
auf Verunreinigung dicaer Priiparate mit dem lyt. Ageria. (Ztachr. f. Hyg. u. Infekt.- 
Krankh. 103. 177—92. Heidelberg, Univ.) S p ie g e l .

R . D o err und G. Rosę, Die Thermoresisłenz der ubertragbaren Lysine (Bakterio- 
phagen). Die Thermoreaistenz ist ein Prod. verschiedener Faktoren, der [II'], der 
Auagangskonz. an Łysin, der auBerdem yorliandenen Stoffe, des Alters der Łysinę. 
Fiir Vergleicli der Angaben sind ferner dic benutzten Methoden zu berucksichtigen. 
Dic eigenen Unterss. der Yff. ergaben folgendes: Unter sonat gleichen Umatiindcn 
erfiihrt das Łysin durch Erhitzen in zugeaclim. Amjjullen stiirkere Abnahme (auch 
volliges Yersch>vinden) ais in offencn Gliisern. In Misehung zweier Łysinę (Coli 
u. Ssiga) war die Bcsiatenz jedes einzelnen erheblich groBcr ais bei Erhitzen fiir 
aich. Die dabei erreichten hohen Tempp. (84—85° bis zu 1 Stde. ohne yollige 
Zerstorung) sprechen gegen die Theorie vom belcbten Yirua. Verd. mit deat. W. 
fuhrt zu erheblicher Steigerung der Thennolabilitat, waa nicht durch die Hypotonie 
bedingt ist. 1 0 0  fach verd. NShrboiiillon liebt die Hitzeempfindlichkeit yollig auf, 
auch 2-wertige Kationen (Ca) spielen eine Rolle. (Schweiz. med. Wochenschr. 54. 
10—13. Basel, Univ; Ber. ges. Physiol. 25. 250. Ref. v o n  G u t f e l d .) Sp ie g e l .

J. Bronfenbrenner und Charles Korb, Wirlnmg des Alkohols a u f den so- 
genannten d'JIcrclleschen Baktcriophagen. Beliandlung lyt. Filtrate mit der lOfachen 
Menge 95% ig- A. zeratort bei Zimmer- u. Eisschranktemp. iii 15 Min. schon 99,9% 
des Łysina; im Priizipitat finden sich <C0,1%, in der uberstehenden FI. nur Spuren. 
In  3— 8  Stdn. ist bei Zimmertemp. alles Łysin zerstort, im Eisaclirank erst nach 
Tagen. Die yerbliebene lyt. Wrkg. kann in Serien ubertragen werden. (Proc. of 
the soc. f. exp. biol. and med. 21. 177—79. New York, R o c k e f e l l e r  Inst. f. med. 
re s .;  Ber. ges. Physiol. 25. 251. R ef. v o n  G u t f e l d .) Sp ie g e l .

J. Sack, Nitratbildende Bakterien. Bei Unters. yon Gartenerde fand Vf., daB 
auBer dem Nitrobacter W inogradskyi, dessen Kolonien hellbraune, bei liingercm 
Stelien dunklcre Farbę haben, noch wenigstens 4 nitratbildende Arten existieren, 
die er nach dem Auaaehen der Kolonien auf Nitritagar ais Nitrobacter roseo-albus, 
Nitrobacter flavus, Nitrobacter punctatus u. Nitrobacter opacus bezeichnet. Sie ycr- 
mogen auch Cellulose anzugreifen, konnen in Nahrboden mit yielen organ. Stoffen 
leben u. auch hier N itrat aua N itrit bilden. Sie yertragen das Austrocknen u. 
fungieren auch bei Ggw. yon (NH4)aS 04. Hiren C-Bedarf konnen sie aus ver- 
schiedenen organ. Stoffen, wie Dextrose, Łiiyulose, Saccharose, Łactoae, Mannit u. 
Celluloae decken, ferner aus freiem C02, nicht aber aus Carbonaten. (Zentralblatt 
f. Bakter. u. Parasitenk. II. Abt. 62.15—24. 1  Tafel. Groningen, Landwirtsch. Reichs- 
yerauchsstat.) S p ie g e l .
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Jakob Perlberger, Uber die fermentatwe Wirkung der Gruppe des Bacillus 
mycoides und sciner nachsten Verwandłen a u f Koldenhydrate nebst einigen Bemerkungen 
iiber die Morphologie dieser Gruppe. D ie  u n te rsu ch ten  Staninie yerm ogen  m it A us- 
uahm e des B . mycoides var. ovoathylicus W a g n e r , dessen  Z u g eh o rig k eit zu  de r 
G ru p p e  zw eife lh a ft is t ,  aus K o iilen h y d ra ten  k e in  G as zu  b ilden . In i sonstigcn  
V erh. gęgen  Z u ck e r, 6-atom ige A lkoliole u . G lucoside  zeigen  sie  groBe M annig- 
fa ltigkeit. D ie  F arb s to ff  b ild n e r B . mycoides corallinus H e f f e r a n , B . mycoides roseus 
Sch o ll  u. B . mycoides bruneus y  la sseu  die K o h le n h y d ra te  usw . unycr& ndert. D ie  
anderen  b ild en  Siiure au s D e s tro se , L iivulose  (mit A usnahm e von  B . olfactoriuś), 
D extrin  (auBer B . filamentosus sporadicus), M altose  (auBer dem  eben  g eu an n ten  u.
B. robur). A n d ere  M ouosaeeharide  w erd en  se lten er angegriffen , am  liiiufigsten noeh 
.Mannose (B . filamentosus sporadicus, B. mycoides F lO g g e  N r. 3 u . 4, B. peritomałicus 
u. B. mycoides G e r s b a c h ) ,  se lten er G alak tose  (B. Mazun G r u b e r  u. H u s z ,  B. 
pctroselini u. B. mycoides G e rs b a c h ) .  W ie  M altose w ird  au ch  Saccliarose yon 
m ebreren  S tam m en (filam entosus, B. gniosponis, B . loxospo>~us, B . ro b u r , B . p e tro - 
se lin i, B. rugosus H e n r i c i ,  B. p e rito m aticu s , B . m ycoides G e r s b a c h )  gespalten , 
L aetose  a b e r niem als, R affinose d u reb  B . m ycoides / ,  B . Ellenbachia C a r o n - B r e d e -  
m a n n , ro b u r , F lO g g e  N r. 3 u. 4 , ru g o su s u. G e r s b a c h .  G egen  G lucoside  ye r- 
h alten  sich  d iejen igen  negatiy , d ie  au ch  G lucose n ich t s p a l te n , auB crdem  a b e r de r 
F luggesche  Stam m  N r. 4, w a h ren d  N r. 3 n ic h t n u r  A rb u tin  u . S a lic in , so n d e rn  auch  
A m ygdalin  bis zu r B. von Siiure zu  y e ran d e rn  verm ag . V on  d en  b e id en  M etliyl- 
g lucosiden w ird  d as « -G lu co sid  n u r  von  p e rito m aticu s so w e it an g eg riffen , das 
jj-G lu co sid  v iel hiiufiger (filam entosus, M azun , E lle n b ac h ia , ro b u r , petroselin i), 
A m ygdalin  n u r  noeh  durc li o lfac to riu ś  u . ro b u r, von  d enen  d e r le tz te  M altose n ich t 
zu spa lten  yerm ag, A rb u tin  u. Salic in  v ie l h iiufiger. F ilam en to su s u. ru g o su s b ilden  
aus Salic in  auch  G as. D e r  schon  oben ais ab w eich en d  erw śihnte B . m ycoides va r. 
oyoiitliylicus i s t  gegeu iib er siim tlichen G lucosiden  se h r ak tiv , b i ld e t  au s A m ygdalin  
n u r  Saure , aus den  an d eren  aucli G as. — A u f  d ie  m orpholog. B em erkungen  k an n  
n u r  yerw iesen  w erden . (Z en tra lb la tt f. B ak te r. u . P a ra s ite n k . I I .  A bt. 62 . 1— 15. 
W ien , S e ro th erap eu t. In s t . ;  M ikrobiol. Sam m lung.) S p ie g e l .

N. L. Sókngen und C. Coolhaas, Die Verganmg der Galaktose dureh Saecharo- 
myces cereuisiae. Bei Aufenthalt des S. cereyisiae in galaktosehaltigen Lsgg. er- 
werben die neugebildeten Zellen die Fiihigkeit, diesen Zucker zu yergareu. Die in 
ihuen yorhandene Galaktosezymase ist gegen schiidigende Einflusse widerstands- 
fahiger ais Glucosezymase u. liiBt wie diese bei Schadigung einen geringen, auch 
nach yollstandigem Aufhoren des Wachstums nocli wirksamen Ruckstand. Sie 
schwindet nahezu parallel der Menge des yergorenen Nicbtgalaktosezuckers, 
(Tijdsćlir. v. yergelik. Geneesk. 9. 22— 34. 1923; Ber. ges. Physiol. 25. 247. 1924. 
Ref. Z e e h u is e n .)  S p ie g e l .

Juda Hirsch Q,uastel, Uber die Garung der ungesattigten Dicarboxylsdurm. 
Teil I. Fumarsaure. Bemsteinsaure wird von Bac. pyocyaneus zu niederen Fett- 
sauren gesimlten, Fumarsaure hauptsiichlich in jEssigsaure. Fumarsaures Ammonium 
wird in 30 Stdn. v611ig yerbraucht, Bemsteinsaure langsamer. Bei steigendem pH 
wird (NH4)2 C0 3  gebidet. Bac. pyocyaneus u. Bac. fluorescens liquef. geben auf 
diesem Niihrboden mit Nitroprussidnątrium u .. Guajacol Farbrkk. auf Brcnztrauben- 
siiure (nachgewiesen als p-Nitrophenylhydrazon), welche zur Differentialdiagnose 
obiger Erreger yerwandt werden konnen. Best. des 0 2-Verbrauclis u. der C02- 
Bildung ergaben fiir. Fumarsiiure folgenden Abbau: C0 2 H -C H : CH-COjH — >■ 
CCUI • C H : COH • CO,H — )- C02H • CII, • CO • C02H — *  C 00H C 0C II 3  +  COs ; 
COÓHCOCHj -f- O — COOHCH3  C 02. Eine Bilanz zwisclien Fumarsaure u. 
ihren Vergiirungsprodd. gibt Rechenschaft iiber 90% der Fumarsaure. (Biochemical 
Journ. 18. 365—80. Cambridge, Biochem. Lab.) K a d is c h .
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E 4. T ie rc h e m ie .
Maurice Piettre und Ćlement Roeland, Trimyristin, ein Milcliglycerid. Vff. 

konnteu Trimyristin aus Mileli darstellen, indem die nach liingerem Stehen in 
einem kiihlen Raume abgesetzte Sahne mit Adamselier FI. (1000 Teile 75°/0ig. A. -|- 
1100 Teile A.) durchgeschuttelt u. die yon der mit Floeken durclisetzten wss. ab- 
getrennte A.-A.-Schieht nach Zugabe yon A. in einem kiihlen Raume der Ver- 
dunstung iiberlasseu wurde. Es entstehen lange Bliittchen, F. 52—54°, unl. in W.,
11. in A., unl. in k. A., beim Yerseifen entstelit Myristińśaure, 11. in A., 1. in A., 
liingliche Nadeln, F. 50—52°. Erhalten wurde aus 1 1 Milch 1 g des Triglycerids; 
da die Abseheidung der Sahne jedoch nicht yollstiindig war, kann man 2—2,4% 
Trimyristin ais yorhandene Menge annehmen. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 178. 
2283—85.). I I a b er la n d .

Dorothy Mary Moyle, Eine quantitative Untersuchung iiber den Bernstein- 
sauregehalt des Muskels. I. Die Bernsteinsśiure wurde ais Silbersalz bestimmt. — 
Naekenmuskulatur des Rindes; Muskulatur des Hundes u. Sehafes wurden frisch 
u. naeh Stunden untersucht, teils in KMn04 -Lsg., teils in KCN-Lsg. teils unter N 
aufbewahrt. Es wurde eine yergroGerte Menge Bernsteinsiiure im Muskel von 
Rind; Hund, Schaf, Ratte — yielleieht auch Frosch — nach anaerober Bebriitung 
in Phosphatpufferlsg. von pH =  7,0—8,4 gefunden. Durch Glutamin u. Asparagin- 
siiure wiichst die Ausbeute; durch gewisse Pankreaspriiparate wird sie lierabgesetzt. 
In der roten Muskulatur des Kaninchens ist der Bernsteinsiiuregehalt yiel groBer 
ais in der weiBen Muskulatur. (Biochemieal Journ. 18. 351 — 64. Cambridge, 
Univ.) K a d is c h .

H. Fischer und W. Zerweck, Uber den Harnfarbstoff bei normalen wndpatlw- 
logischen YerJuiltnissen und seine lichtschiitzende Wirkung. Zugleich einigc Bcitrage 
zur Kenntnis der Porphyńnurie. 1600 1 Ilarn  wurden im Vakuum konz., von den 
abgeschiedenen Krystallen filtriert u. dialysiert. Der Farbstoff bleibt im Dialyseruck- 
stand u. kann, wenn die Salze u. der Harnstoff entfernt sind, beim Ansiiuern ab- 
gescliieden werden. Ausbeute aus 1 kg Sirup 3 g amorpher Farbstoff, C 52%, 
H  6 %, N 11%, S 2%. Aminosauren-N war nur wenig yorhanden. Durch Red. 
mit JIl-Eg. wurde die Abwesenheit von Pyrrol festgestellt. Trypsin ist ohne Einw. 
Die totale Ilydrolyse wurde erzielt durch Einleiten yon HCl in die ammoniakal. 
Lsg, Im Ilydrolysat finden sich 10° / 0 des Gesamt-N ais Monoaminosauren-N. 
Nach K o ss e l  lieB sich Arginin u. Histidin, jedoch kein Lysiu isolieren. Yon 
Monoaminosiiuren-N konnten Tyrosin u. Leucin qualitativ nachgewiesen werden. 
Die Verb. ist demnach ein EiweiBkorper, jedoch nicht ident. mit den Osyprotein- 
sauren. Von dem durch A b d e r h a l d e n  u . P r e g l  (Ztschr. f. pliysiol. Ch. 4 6 . 19; 
C. 19 0 5 . 11; 1368) beschriebenen scliwer dialysierbaren Korper aus Harn unter- 
scheidet sie sich durch den geringen Leucingelialt. Ein sehr iihnlicher EiweiB
korper ist der im Harn des Porphyrinurikers enthaltene braune Farbstoff. Dieser 
laBt sich aus dem Harn mit Al(OH) 3  niederschlagen, aus dem Adsorbat mit NIL 
auswasclien u. durch Ansiiuern abscheiden. Ausbeute 5 g aus 201. C 49,15%, 
H 6,14%) N 10,85%, S 2,73%. Beim Abbau wurden uugefiihr dieselben Residtate 
erhalten, wie beim n. Hamfarbstoff. Tyrosin, Leucin, Arginin u. Histidin an- 
wesend, Łysin 0. Es wird yermutet, daB der n. Ilarnfarbstoff u. der patholog. 
braune Farbstoff im Porphyrinurikerharn yon der EiweiBkomponente des Myohśimo- 
globins stammen, dem Chromoproteid, das sich in den Muskeln in geringer Menge 
neben dem gewohnlichen Hitmoglobin yorfiudet. Der Zerfall des Myohiimoglobins 
in Koproporphyrin u. EiweiB u. die Ausscheidung dieser beiden Komponenten 
findet normalerweise iu geringerem MaBe statt u. liefert die im u. Serum u. Harn 
Yorhandenen geringen Mengen Koproporphyriu u. den n. Ilarnfarbstoff. Bei 
patholog. Yorgiingen steigert sich der Zerfall des Myohamoglobins unter ent-
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sprechcnd yermelirter Ausscheidung der beiden Spaltprodd. u. Carboxylierung eines 
Teils des Koproporphyrins zu Uroporphyrin. Zahlreiehe Beobaebtungen iiber das 
Yorkommen yon Porphyrin im Serum u. in den Aussebeidungsprodd. yon Normalen 
u. Porpbyriuurikern bcstiitigen diese- Hypotbesc. Die Kreatinin- u. Purinaus- 
seheidung ist beim Porpbyrmuriker uieht yeriindert. Bei perniziosen Aniimien u. 
in einem „Morsliarn" wurde eine betrficlitliche Zunabme der Koproporpliyrin-Aus- 
scheidung festgestellt, ebenso bei einer Patientin, die seit Jabren taglieli 0,3 g 
Luminal zu sieli nabm. Beim Kanincben konnte dureli Sulfonal keine Zunabme 
des Porphyrins erzielt werden, jedoeli dureli letale Dosen von Nitrobenzol. Bei 
der Verarbeitung yon 100 1 Miscbliarn Gesunder konnte Koproporphyrin neben 
wenig Uroporpbyrin naebgewiesen werden. Der braune Farbstoff ist ein Licht- 
sebutz fur den Porpbyrinuriker u. bewirkt, daB die im ITarn entlialteuen Porphyrin-. 
korper nicht scnsibilisieren. Auch die Liclitsensibilisation yon Paramiicien durch 
Eosin u. Methylenblau wird yerhindert, weun man der Suspensionsfl. den braunen 
Farbstoff oder den n. Harnfarbstoff beifiigt. Der Unterschied der Liclitgiftigkeit 
verschiedener Sensibilisatoren gegeniiber Paramiicien ist selir groB. In gleicher 
Konz. totete das Aetioporpbyrin bereits nach 1 Min., das Eosin, Methylenblau, 
Hainatoporphyrin u. Myoporpliyrin nach 7 Min. Bestrahluug, bei Uroporpbyrin 
trat erst nacli 50 Min. der Tod ein u. bei Koproporphyrin noch niclit nach 
l ‘/j Stdn. — In einem Anhang der Arbeit nehmen die Vft'. Stellung zu den Ver- 
oSentlieliuugen von Scuumm (Ztschr. f. pliysiol. Cli. 126. 169; C. 1923. III. 155.) 
(Ztschr. f. physiol. Ch. 137.176—241. Munchen, Techn. Hochsehule.) G u g g u m ie im .

H. F isch e r und W . Zerw eck, Zur Kcnntnis der natiirlichen Porphyrinc. VII. 
Uber Uroporphyrinogen-heptamethylcster und eine neue iiberfiihrung von Uro- in Ko
proporphyrin. (VI. vgl. S. 67.) Die Trennung des Kopro- von Uroporpbyrin im 
TTam kann statt mit A. oder iiber den Methylestcr auch durch h. Eg. erfolgen, iu 
welchem ersteres zl., letzteres fast unl. ist. Neben diesen beiden Porphyrinen 
konnte aus der Mutterlaugc des Uroporpliyrimnethylesters cin Poiphi/rinmeihylcatcr 
vom F. 227° isoliert werden, derbe schraubenformige Krystalle aus Chlf. CH3 OIi, 
Absorptionsspektrum zwischen demjenigen des Uro- u. Koproporphyrins. Ein
2. Po>phyrinester vom F. 255—257° wurde durch Veresterung des Uroporphyrins mit 
(CH3)»S04  erhalten, sternchenformigc Nadeln aus Chlf. -f- CHsOH. Absorption iu 
konz. HCl: I  600,1, I I  579,4, I II  555,5, End 434. Cu-Salz aus Eg. Cu-Acetat, 
rotc Krystalle, F. 292°. Der Methylester vom F. 286—287° des Uroporphyrins licB 
sieh mit (CH3)2 SO.i nicht in den Ester von 257° verwandeln, auch nicht benzoylieren 
oder acetyliercn, jedoeli zur Leukoyerb. liydrieren. Bei der totalen Bed. des Uro
porphyrins in der Hitze wurden die friiheren (Ztschr. f. physiol. Ch. 98. 78; 
C. 1917. II. 539) Ilesultate bcstiitigt. Mit H J—Eg. PH4J  cntstelien in der Kiilte
keine Basen. Aus der entsprcchenden Fraktion wurde in geringer Menge ein N- 
u. wahrscheinlich auch O-freics Prod. isoliert, C 82,80%, H  14,40% ais Bohprod. 
aualysiert, ferner eine nicht krystallisiercnde PyrrolcarbonsSure, die mit Hj,Cr04  eine 
kryst. Siiure, wahrscheinlich ein Gemiseh der carboxylierten Hiimatinsaure u. earb- 
oxylierten Maleinsaurcanliydridderiy. Bei der Iled. wird % des Pyrrol-N ais NH, 
abgespalten, was darauf deutet, daB im Uroporphyrin 2 Osypyrrolkerne enthalten 
sind. Die friiher (1. c.) bei der Oxydation des Uroporphyrins erhaltene carboxy- 
lierte Hiimatinsaure erwies sieli ais opt. iuakt., weshalb sieh zwischen den 1. c. 
aufgestellten Formeln nicht entscheiden lieB. Beim Erhitzen yon Uroporphyrin, 
das neben 2 Hydroxylen 7 Carboxyle enthfilt mit l% ig. HCl unter Druck, erfolgte 
unter Abspaltung voh COa Abbau ziun Koproporphyrin, in welchem nacli gemein- 
sam mit H il g e r  ausgefiihrten Verss., 4 Carboxyle an einer O-freien Grundsubatanz 
gebunden sind, was fiir biolog. Bezieliungen zwischen diesen beiden Porphyrinen 
spricht. Durch Zusatz yon Eg. zu einer ath. Lsg. des Koproporphyrins werden
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deasen Absorptionsbanden nicht wesentlich verschoben. — Leukoverb. des Uropor- 
pkyrimnetkylesters C4.H 5 łO,aN4; B. aus dem Ester mit P t in Eg bei 100“, F. 146°* 
sl. in Chlf., 11. in A., h. A. u. li. CH3 OH. Aus letżterem in farblosen Prismen,
F . 148“. Mol. Ge w. in Bzl. 107°. Beim Zutritt yon O erfolgtRuckver\vandhmg in 
den Uroporphyrinester C4rH5 0 O1 6 N4.. (Ztschr. f. pliysiol. Ch. 137. 242—64, Munchen, 
Techn. Hochseliule.) G u g g e n h e im .

John Ronald Bruce, Yerdnderungen in der chenmcJien Zusammensetzung der 
Gewebedes Herings in  Beziehung zu Alter und Geschlcchtsreife. Unter der Annahme, 
daB die „W interringe" der Schuppen ais Merkmal des Alters gelten, lieB sich in 
jedem Stadium der Geschlcchtsreife Abnalime des Gehaltes an W. u. EiweiB, Zu
nahme des Gehaltes an Fett mit zunehmendem Alter feststellen. Yergleieli der 
Zus. von Muskel, Leber u. Geschlechtsdriisen wiihrend der mittleren Reifeperiode 
laBt darauf schlieBen, daB der Stoffwechselbedarf der lctzteren wesentlich durch die 
Fettreserven der Leber bestritten w ird, wiihrend das Muskelgewcbe erst kurz vor 
dem Laichen beitriigt. tlber die Rolle des P  liiBt sieli nach den bisherigen Yerss. 
noch nichts Bestimmtes sagen. (Biocliemieal Joum . 18. 469—85. Port Erin, Marinę 
Biol. Stat.) Sp ie g e l .

Rene Fahre, Analyse einer Bunkiions/lussigkeit aus einem allgcmńnen Ódem. 
Dic in 3 Tagen durch Punktion aus dem Ódem eines Herz- u. Nicrcnkranken ge- 
wohnene FI. betrug mehr ais 101, sie war leicht gelb gefiirbt u. opalisierte kaum; 
sic schiiumtc beim Schiitteln; Rk. schwach sauer, D 1 6  == 1,009. Die EiweiBstofie 
bestanden aus echtem EiweiB (Serin u. Globulin), 1,20 g im 1., ferner war darin 
enthalten im 1: 0,92 g Harnstoff, 0,43 g Ilarnstoff-N; 0,034 g NH, der NH 4 -Salze;
0,66 g Gesamt-N; 5,73 g NaCl. Das Blut enthielt zur Zeit der Punktion 0,89 g N. 
Aus der Unters. ergibt sich die Natur der FI. ais Ergebnis einer tiefgrcifenden 
Anderung des Nierenfilters. (Journ. Pliarm. et Chim. [7] 29. 484—85.) D ie t z e .

K b. T ie rp h y s io ło g ie .

O. Meyerhof, Die JEnergiemmeandlungen im Muskel. VII. Mitteilung. Weitere 
Untersuchungen iiber den Urspnuig der Kontrakticrnswarme. (VI. vgl. P f l Og eRs 
Aich. d. Physiol. 195. 22; C. 1922 . III. 1235.) Die Verbrennungswiirme wasser- 
freien Glykogens betriigt etwa 3815 Cal. (ygl. Sl a t e b , Journ. of Physiol. 58. 163;
C. 1924. I. 1689, der 3906 Cal. fand), bezogen auf die Formel C8H 1 2 0„. Fiir das 
direkt yerbrannte Glykogenliydrat, C0 H I0 O5 -II2 O, ergab sich durclischnittlich 
3799 Cal., daraus fiir gel. Glykogen 3790 Cal. Die DifFerenz gel. Glykogen — y  
vcrd. Milchsaure ist somit 188 Cal. Die fermentative Spaltungswiirme des Glykogens 
in ein Gcmisch von Maltose u. Glucose ergibt sich pro 1 g Glykogenhydrat zu 
etwa 10 Cal. Unter Beriicksichtigung der negatiyen Losungswarme der Glucose 
von 12,5 Cal. folgt liieraus 3770 Cal. fur gel. Glykogen, wenn man an Stelle der 
unsicheren Verbrennungswiirme der Maltose den W ert fiir Glucose einsetzt. Die 
Reaktionswiirme der Milchsiiure im Muskel betriigt in den ersten Stdn. der Ruhe- 
anaerobiose yon nicht abgehiiuteten Froschschenkeln in KCN-haltiger neutraler 
Ringerlsg. durchsehnittlich 389.Cal., nach yoraufgegangener 18std. Inkubation bei 
22°, nacli Abhiiutung u. Suspension in stark bicarbonathaltiger Ringerlsg. 222 Cal. 
Im lebenden Muskel erhiilt mfin eine molare Reaktionswiirme vou Yaleriansaure 
von 10000 Cal. Die BeeinfluBbarkeit der DiSsoziationswiirme, bestimmt an den 
Aminosauren Glykokoll, Alanin, Leucin, andert sich nicht wesentlich, solange diese 
gel. sind, u. ist in A. obenso groB wie in W ., yerschwindet dagegen bis auf 
1200 Cal. statt 11000 Cal. pro Mol. in HCHO. — Hoclistens eine geringe Menge 
Glykogen wird n a c h  Ablauf der Kontraktion gespalten. (P f l Og ers  Arcli. d. 
Physiol. 2 0 4 . 295—331. Kiel, Uniy.) W o l f f .

S. Lejtes, Einflufi der biogenen Aminę a u f den Blutbestand. CHZ-NH„, (C,irr).2N H
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u. (CSHj)3 At  machcn subcutan bei Kaninchen gesteigerte Erythropoese u. B. junger 
Erythrocytenformen. (Wratschebnoje Djelo 6 . 78—84. 1923. Charków, Med. Inst.; 
Ber. ges. Physiol. 25. 218. 1924. Eef. S is r e js k i.) • Sp ie g e l .

Sergius Morgulis und A. C. Edwarda, Chemische Verandeningen im Blut 
wahrcnd des Fastens und nachfolgender Wieder futterung. Verstiche an Hundoi. I. 
NichteiweiB-N u. Harnstoff-N des Blutes nelimen in der Eegel schon in friihem 
Stadium des Hungers zu u. bleiben auf mehr oder weniger fester Holie, bis im 
letzten Stadium neues u. weit groBercs Anwaclisen erfolgt. Aminosaure-N bleibt 
entweder unveriindert oder kann anfangs ab-, dann am Schlusse wieder zunehmen. 
Harnsiiuregehalt wSchst fortschreitend. Kreatinin bleibt konstant, wiihrend Kreatin, 
anfangs zuweilen Yermindert, spSter schnell ansteigt. Zucker u. Cl, gewohnlicli 
in der 1 . Hfilfte yermindert, nehmen spiiter wieder zu, zuweilen iiber die N orm .— 
Wird auch W. yorenthalten, so scheint die Veriinderung des Blutes, nicht anderer 
Art, sondern lediglich quantitativ gcsteigert. — Bei wiederholten Huńgerperioden 
kfinnen'die Ver8 nderungen weniger ausgesprochen auftreten oder ganz ausbleiben, 
nur die Gesamtmenge der festen Bestandteile nimmt, wie auch im ersten Falle, 
zu. :— W ird nach liingerer Hungerperiode wieder gefuttert, so nehmen schon iń 
den ersten Tagen NichteiweiB-N u. HarnstofF-N, Harnsiiure u. Kreatin schnell ab, 
um nach 35—45% Gewichtszunahme wieder zu steigen mit der Neigung, die ur- 
spriingliehen W erte der Vorhungerperiode wieder zu erreichcn. Der Aminosiiure-N 
erfiihrt bei W iederfutterung nur ,geringc, Kreatinin keine Yeriinderung. Die Ge- 
samttrockensubstanz fiillt bei dereu Beginn plotzlicli ab, u. mit Erreichung des ur- 
sprunglichen Kiirpergewichtes wird anniihernd n. Zers. des Blutes hergestellt. 
(Amer. Journ. Physiol. 6 8 . 477—98. Univ. of Nebraska Coli. of med.) Sp ie g e l .

N. Okuneff, Uber den ISinflufi lokaler •■thermischer Fidze a u f die Abwandcrung 
eines intravenos injizierten. kolloidalen Farbstoffs aus dem Blute. (Ygl. P f l Cgerh 
Arch. d. Physiol. 201. 579; C. 1924. I. 787.) Ortliche Hitzebehandluug be- 
schleunigt die Abwanderung von Trypanblau aus dem Blute bei Kaninchen durch 
ycrmehrten Ubertritt ins Gewebe an der erwiirmten Stelle. (P f l Ogers  Arch. d. 
Physiol. 204. 261—65. St. Petersburg, Mil.-med. Akad.) W o l f f .

P. Lecomte du Nouy, Uber die monomoleJcułare, an die roten Blutkorperchen 
und die Capillarwande adsorbierłe Schicht. (Vgl. S. 690.) Um jedes rote u. weiBe 
Blutkorperchen u. an der Innenwand der Blutcapillaren ist eine monomolekulare 
Schicht aus PlasmaeiweiB gelagert, dic ziemlich diinn sein muB wegen der Konz. 
der Plasmaproteine u. wegen des Verhiiltnisses Oberfliiclie: Yol. in GefiiBen mit 
einem Durchmesser yon ca. 10 /i. Die FI. in den Capillaren ist zumindest sehr 
arm an Plasmaproteinen, wenn nicht frei davon, solange die Korperelien noch 
nicht dicse Schicht adsorbiert haben. In Bingerlg. yerlieren rote Blutkorperchen 
sicher andere adsorbierte Schichteii, behalten aber dic erwiihnte EiweiBschicht. 
Dic mittlerc Dicke dieser Schicht, gemessen mit Hilfe der Oberflśichenspaunung, 
ist etwa 41-10- 8 cm oder 41 X. (C. r. soc. de biologie 90.1450—-52. R o c k e f e l l e r - 
Inst.) W o l f f .

M. Weinberg und P. Goy, Das Botulimisanatoxin. Das durch Behandlung 
mit Fonnol entgiftete Toxin (ygl. C. r. soc. de biologie 90. 269; C. 1924. I. 1948) 
(Anatoxin) laBt sich gut zur Immunisierung yon Laboratoriumstieren yerwenden. 
Die so behandelten Tiere zeigen sehr deutliclie akt. Immunitiit, ihr Serum flockt 
in Ggw. des Toxins u. hat gegen dieses starkę antitox. Wrkg. (C. r. soc. de 
biologie 91. 148—49.) Sp ie g e l .

Roger S. Hubbard, Samuel A. Munford und Ellery G. Allen, Magensaft- 
absonderung und „Alkaliflut“ im Ilarn. (Vgl. I I u bba rd  u. M u n f o r d , J. Am. Med. 
Assoc. 80. 304; C. 1923. I I I .  1042.) Die n. Alkalizunalimc im H am  nach 
der Mahlzeit fehlt bei Aehlorhydrie des Magensaftes, beim nuchternen, hungernden
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Mcnschen. — Die HCl-Bildung im Magen ist von groBer Bcdeutung fiir dic Aciditfit 
des Harus. (Amer. Journ. Physiol. 6 8 . 207—12. Clifton Springs.) M u l l e r .

Frank A. Csonka, Verschiedmheiten von Ehceifs ais Faklorcn bei der Bildung 
eon Hippursaure. Die Aussclieidung yon Hippursiiurc im Harn ist beim Schwein 
bei ; Verfutterung yon Casein neben Bęńzoesiiure ebenso groB ais mit Beuzoesiiurc 
allein (im Hungcr), bei Fleischfiittorung etwas groBer, bei Gelatinefiitterung deutlich 
yermehrt. Nach Casein ist der Gehalt des llarncs an reduzierenden Substanzen 
groBer ais nach Gclatine. Nach Benzoat ist der Gesamt-N des Harnes yermehrt. 
(Proc. of the soc. f. exp. biol." and med. 21. 169—70. New York, Co r n e l l  Univ. 
med. coli.; Ber. ges. Physiol. 25. 209, Ref. K a p f h a m m e b .) Sp ie g e l .

James Matthews Duncan Scott, Der Einflufi von Eisen und Fetł a u f dic 
Heilung der chronischen experimentelhn Rattenanamie. Auamie kann durch Mangel 
an Eisen in der Nalirung expcrimentell beim Tiere erzeugt werden. Fiir die
Heilung gentigt nicht die Darreicliung yon Fe, wenn die Nahrung sonst unzureichend 
ist. (Biochemical Journ. 18. 347—50. Cambridge, Physiolog. Lab.) K a d is c h .

Helen S. M itchell, Phoebe J. Bradshaw und Edwin R. Carlson, Haar- 
baUenbildung bei Ratten durch besłhnmte Konsistenz der Nahrung. Bei dem ublichen 
Rattenfntter nach O sb o r n e  u. Me n d e l , das viel Fett enthiilt, findet man bei 90°/,, 
der Tiere im Magen Haarballen, die AnlaB zu Eutziindungen u. Storung der Entw. 
der Tiere gaben. Bei trockener, fettarmer oder fi. Nahrung findet man diese Er- 
sclieinung nicht, — Man soli Ratten also bei Vitaminverss. fettarmer futtern. (Arncr. 
Journ. Physiol. 6 8 . 203—6. Battlc Creek Sanit.) MOl l e r .

C. Mouriąuand, Paul Michel und M. Milhaud, Wirkimg ciniger Mineral- 
tvćisser a u f die Erncihrung des Mcerschiceinchens bei normaler oder mangelhafter 
Kost. Den mit Gerste u. Hafer (skorbuterzeugender Kost) ernśihrten Tieren wurden 
“Wiisser von Vichy (NaIICOs-haltig), Clialles (NallS-haltig) u. zum Vergleiche l°/0 ig- 
NaCl-Lsg. subcutan injiziert. Gleichfalls begonnene Verss. mit W. yon Brides 
(NaCl u. Na^SO^) muBten aus auBeren Griinden abgcbrochen werden. Die NaCl- 
Lsg. war ohne W rkg., Vichy yerzogerte das Auftreteu der Skorbuterscheinungen, 
nicht aber das schlieBliche Eingelicn. Clialles dagegen beschleunigte die Symptome, 
beśonders diejenigen vom hamorrhag. Typus u. bewirkte Dystrophie der Knoclien. 
(C. r. soc. de biologie 91. 210—12. Lyon, Fac. de mśd.) Sp ie g e l .

ćornelia Kennedy, Die Erndhrungseigenschaften des wilden Beises (Zizania 
arjuatica). In 4 Proben der Samen wurden gefunden: W. 7,74—8,93, Asche 1,09 
bis 1,38, EiweiB 13,36—14,40, A.-Extrakt 0,455—0,893, Rohfaser 1,29—1,94, Starkę 
60,47—65,26, 1. Kohlenhydrate (ais Glucose) 2,33—2,93%, yon Asclienbestandteilen 
Ca 0,018, Mg 0,080, K 0,055, Na 0,064, P  0,424, S 0,252%. In Rattenyerss. zeigten 
sie sich zur alleinigen ErnShrung ungeeignet. Der wilde Reis liat zwar groBeren 
EiweiBgehalt ais yiele andere Cerealien, gleiclit ilinen aber darin, daB das EiweiB 
von ziemlich niedrigerem biolog. W erte u. daB auch das anorgan. Materiał uu- 
geeignet ist, ferner in mangelhaftem Gehalte an Vitamiu A. Immerhin ist er dem 
gescliliffenen kultiyierten Reis durcli bessere Beschaffeuheit des EiweiBes u. durch 
liinrcichenden Gehalt an Yitamin B uberlegen. (Journ. Agricult. Research 27. 219 
bis 224. Minnesota Agr. Exp. Stat.) Sp ie g e l .

Herbert M. Evans, Alleinige Enidhrwigsnotwendigkeiteii fiir die Lactation. 
Yerss. mit „reinen“ Nahrungsstoffgeniischen, ergiinzt durch die bekannten Yitaminc, 
ergaben stets eine Minderung der W ertigkeit der Milcli bzgl. Wachstums u. Ver- 
mehrungsffihigkeit der Jungen. Dies muB auf das Fehlen eines noch unbekannten 
Fąktors bezogen werden, der mit n. Nahrung zugefulirt wird. (Science 60. 20—22. 
Uniy. of California.) S p ie g e l .

M. Zolog, Wirkimg des Fehlens von yitamin C a u f die Anaphylaxie. Sensibili- 
sierung yon Meerschweinchen, die mit you Yitamin C freier Kost ernahrt waren, mit
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Pferdeblut oder dessen Erythrocyten maclite sic gegen folgende Injcktion des 
Antigens weniger empfindlieh ais n. Tiere. Der Untersehied war um so groBer, 
jc liinger die mangelhafte Erniihrung gedauert batte. (C. r. soc. de biologie 91. 
215—17. Cluj, Univ.) Sp ie g e l .

A. Palladin uud A. Kudrjowzeff, Zur Biochemie des experimenłełlen Skorbuts. 
Der durch Beseitiguug von Vitamin C aus der Nahrung bei Meerschweinchen 
hervorgerufene Skorbut gelit mit Storungen des N-, spezicll des Kreatinstoffwechsels 
eiuher. Der Gehalt an Kreatiu iu den Muskeln nimmt allmahlich zu (yon n.
0,369 bis zu 0,508%), im Harn crscheint es in Mengen, die im Verlaufe der Krank- 
heit gleichfalls steigen. Auch die N H 3  - A us s c li ei dun g steigt relatiy. (Wratschcbnoje 
Djclo 6 . 63—68. 1923; Ber. ges. Physiol. 25. 205. 1924. Ref. S e r e js k i .) S p ie g e l .

A. Palladin, Zur Biochemie des experimentellen Skorbuts. (Vgl. vorst. Ref.) 
Bei dem durch Ilafer bei Meerschweinchen erzeugten Skorbut findet sich sicherer 
EinfluB auf den Kohlenhydratstolfweehsel, anfangs Hyper-, vom Endc der 2. Woehe 
an Hypoglykiimie. Der Glykogengehalt der Leber sinkt im Laufe der Krankheit 
standig. (Wratschcbnoje Djelo 6 . Nr. 24—26. 1922; Ber. ges. Physiol. 25. 205. 
1924. Ref. S e r e j s k i .) Sp ie g e l .

Alfred Pleisch, Einige Oxydationsprozesse in normalem und in  Sarkomgewcbe. 
Ais Normalgewebe wurde frisclier zerklcinerter Rattcnmuskel yerwandt. Sarkom 
wurde durch Drahtgaze gepreBt u. analog behandelt. Die O-Best. fand im ublichen 
Barcroftschen App. u. mit der Thunbergschen Mcthylcnblautechnik statt. — Un- 
gewaschenes Sarkomgewebc reduziert Methylenblau langsamer ais Muskel. Cyanid 
yerhindert die O-Aufnahme, aber nicht die Methylenblaureduktion durch un- 
gewasehenes Sarkom oder Muskelgewebe. Citronensiiure beselileunigt die Red. 
durch gewaschenen Muskel, jedoch nicht die durch gewaschenes Sarkom. Hierauf 
ist IICN ohne EinfluB, Citronensaure selbst wird durch beide Gewcbc im Barcroft
schen App. osydiert. Bei Verwcndung der Methyjenblautechnik wird Glutamin- 
saure von Muskel u. Sarkomgewebc oxydiert. Milclisaure wird stiirker von Sarkom 
oxydiert, wahrend Fumar- u. Maleinsiiure keine deutliclien Unterschicde zeigen. — 
Bernsteinsaure wird von Muskelgewebe stiirker oxydiert. Wiihrend HCN auf die 
Methylenblaureduktion ohne EinfluB ist, wird die O-Aufnahme der Bernsteinsaure 
yerhindert. Die Oxydation tritt jedoch ein, wenn Methylenblau dcm System zugefiigt 
wird; woraus Yf. das Yorhandensein eines H-Transportmittels folgert, welclics yon 
dem spezif. Enzym „Succinoxydase“ different ist. Es ist auswasclibar u. im Sarkom 
iu geringerer Mcuge yorhanden. (Biochemical Journ. 18. 294—311. Cambridge, 
Uniy.) ICa d is c ii.

Robert Alexander Mc Cance, Die Bildung von Ammoniak und llarnstojf bei 
der Autolyse. Yerfolgung des Einflusses von 0 2, II2, N2 0 , Adrenalin u. der [H'] 
auf dic B. yon NHS u. Harnstoff bei Autolyse yerschiedener Organc zcigt, daB 
hier verschiedene Vorg;inge yorliegen. Im Anschlusse daran werdeu dic Quellen 
fur B. beider Stoffe u. die dabei wirksamen Enzyme eriirtert, wobei besonders der 
EinfluB der [H'] u. des 0 2 ins Gewicht fallt. Piir dic B. von Harnstoff kommt 
keinesfalls die Argiuase allein in Betraeht, hauptsiichlich ein bisher unbekanutes 
Enzym, das sich in Milz, Leber u. Niere findet, wirksamer in neutraler ais in 
saure® Lsg., bci pg  =  5 ansclieineud mehr oder weniger schnell inaktiyiert u. 
durch 0 2  gehemmt. Seiu Substrat scheint weder Argiuin noch eine Verb. desselben 
zu sein, aber eine Verb., die durch saure Hydrolyse fast yollig zerstort wird. 
(Biochemical Journ. 18. 486—97. Cambridge, Biocliem. Lab.) Sp ie g e i .,.

A. Remond, H. Golombifes uud L. Tregant, Die Yeranderungen des Chole- 
sterins bei Stdnmgen der Lcberfunktion. (Ygl. S. 6 8 8 .) Bei Unterbindung des Gallcn- 
ganges wurde iu eiuem Falle stiindige Abnalnne des Blutcholesterins festgestellt,
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sonst' erhebliche Zunahme. Herbeiftihrung standigen Gallenflusses durch Offnung 
der Gallcńblase fiihrte dann wieder zur Scnkung, ebenso Entfernung der Milz. 
(C. r. soc. de biologie 91. 443—44.) Sp ie g e l .

Otakar Barkas und Frank C. Balderrey, Die Wirkung von Licht und Hitze 
a u f die Ausscheidung parenteral eingefuhrter Phosphate. (Vgl. Amer. Journ. Physiol.
67. 608; C. 1924. I. 2174.) Bei Bestrahlung mit Bogenlampenlicht findet sehnellere 
Ausscheidung des injizierten Phosphats bei ziemlich unyeriinderter Wasserdiurese 
statt. Unabliangig von dieser, auch von der Cl-Diurese u. der Korpertemp. findet 
sich ein hohes Yerhaltnis der Konz. yon Phosphat im Plasma zum emgefuhrten. 
Das VerhSltnis zwischen Cl- u. W.-Diurese bleibt meist unyerandert. Die in einem 
Teile der Yerss. festgestellte schnęlle Minderung der P-Konz. im Plasma ist wahr- 
scheinlieh nicht auf yermehrte Ausscheidung zuruckzufuhren, sondern auf Verd. 
infolge GefiiBerweiterung u. ZufiuB von W. aus Gqweben. (Amor. Journ. Physiol.
6 8 . 425—34. Perrysburg [N. Y.], J . N. A dam  Memoriał Ilosp.) Sp ie g e l .

Otakar Barkus, Uber die Geschwindigkeit der Ausscheidung anorganisćher Salze
aus dem Blutsłrom. Bei Verss. iiber die Ausscheidung yon Salzen unter dem Ein
fluB des Lichtes (ygl. yorst. Ref.) h a tte  sich herausgC stellt, daB intrayenos zuge- 
fuhrtes NaCl im Gegensatze zu Sulfaten u. Phospliaten zu schhell aus dem Blute 
yerschwand, um jenen EinfluB yerfolgen zu konnen. Dieses Verscliwiuden erfolgt 
in der T at fast momentan, wTahrscheinlich infolge leichten Durcligangs von Cl durch 
die Ńieren ii. freior DiiFusion in die Gewebszwisclienrauuic. Sulfatc werdei) 
dagegen zuriickgehalten u. wahrscheinlich gespeichert, da sie erst nach liingerer 
Zeit wieder im Blute auftreten u. danu plotzlich daraus yerscliwinden. Auch Phos
phate yerbleiben lange im Korper. Ihre Ausscheidung u. Diffusion geht schnell 
yor sich, solange der liohe Partialdruck von dissoziiertem Phosphat anhiilt, aber 
sehr langsam, wenn wieder eine anniihernd n. Hohe errcicht ist. (Amer. Jóurn. 
Physiol. 69. 35—40. Trudeau [N. Y.J) Sp ie g e l .

Raymond N. Bieter und Arthur D. Hirschfelder, Die Ausscheidung von 
Farbsto/fm und anderen Substanzen'durch die Fi-oschniere und ihre Beieuiung fiir  die 
Theońen der Nierensekretión. Die Beobachtung der Ausscheidung iiach der Methode 
von R ic iia b d s  ergab, daB Phenolsulfonaphthalein u. indigositlfosaures N a  in den Glome- 
rulis u. im Kapselraum ausgeschieden werden, niclit in den Tubulis. W ird die 
Glonieruluszirkulation durch Thermokauter aufgehoben, so tritt doch kein Farbstoff 
in die Tubuli iibćr, obwolil die Blutzufuhr zu ihnen offen geblieben ist. — Die 
Farbstoffc- finden sich sonst in den Tubulis deutlich konz., ein Beweis der Riick- 
absotption von W . in den Tubulis u. Filtration in den Glomerulis. (Amer. Journ. 
Phyśiól. 6 8 . 326—37. Minnesota.) M O łleh.

Erederick M. Allen, Fkcperinientelle Diabetesstwdi&i. V. Aeidósis. 1, 'Dib Ent- 
stehung von diabetischer Acidosis und Coma bei Hundeii. Teilweise ihres Pankreas 
beraubte Hunde bekommen unter den' gleichen Erniihrungsbedingungeu oder im 
Ilunger Coma wie Diabetiker, uur schwer.; Fettnahrung begiinstigt die Entstehung 
des Coma. Pankreasdiabet. Hunde haben meist. keine starkę Acidosis; sie sterben 
an EntkrSftung. — Schwere Acidose u. Coma erzielt mian bei partieller Exsfirp:ition 
des Pankreas durch tJberernahrung der Hunde. — Der menschl. Diabetes ist eiue 
reine Pankreasinsufficienzkrankheit. (Journ. Metabol. Res. 3. 775 — 95. New York, 
R o c k e f e l l e r  Inst.) MOl l e r .

Frederick M. AUen, Earperimentelle IHabetesstudien. V. Acidosis. 2. Fett- 
cergiflung. (1. ygl. yorst. Ref.) Mit Fett ohne geniigeud andere Stoffe gefiitterte 
Hunde bekommen zuerst Darmstorungen, danu Neigung zu Hautinfektionen, Haar- 
yerlust, spater Ataxie, Muskelzittern. — Diese Vergiftungserscheinungcn sind nicht 
die Folgę yon Acidosis oder Diabetes. — Yerminderung der Fettmengc oder Zu- 
lage von EiweiB oder Kohlenhydrat beseitigt die Symptome. :— Untereruiibruug
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ist, wie beim Diabetiker, weniger gefahrlich ais Fettiiberfutterung. (Journ. Metabol. 
Res. 3. 797—813. New York, R o c k e f e l l e r  Inst.) ' MO l l e r .

Tsunezo Niina, Uber den Einfluft des elektrischen Stromes a u f die. Penneabilitat 
der Froschhauł. Durchstromung der iiberlebcnden Froschhaut mit interruptem 
Gleichstrom von wechselnder Richtung oder mit Induktionsstromen bewirkt eine 
weitgebende reyersible Permeabilitatssteigcrung fiir bas. u. saure FarbstofFe u. fiir 
Traubenzucker. Diese Steigerung kanu durch Narcotiea (i-Butyl- u. Phemjluretlian) 
vcrhindert werden. Auch K C N  setzt die Penneabilitat herab, hemmt aber nicht 
die Steigerung durch die Durchstromung. Alkalisierung der Farbstofflsgg. steigert 
die Permeabilitiit fiir bas. Farbstoffe, Siiuerung dic fiir saure an der AuBen- wie 
an der Innenseite der Haut. Ais Farbstoffe wurden benutzt Rhodamin, Patcntblau. 
(Pf l Og ers  Arch. d. Physiol. 204. 332—51. Kiel, Physiol. Inst.) W o l f f .

H. Lange, Uber die Bedeułung von Ionen fiir die Muskelfunktion. III. Der
Einflufi verschiedene>■ Kationen a iif den Chemismus des ąuergestrcif'ten Froschmuskels.
(I. vgl. E m b d e n  u. L e iin a r t z  S. 206.) Die Kationen teilen sieh nach ihrer Einw.
auf den Kohlenhydratstoffwechsel von Froschmuskelbrei 1. in solche, die. eine Yer-
schiebuug des Fermentgleichgew. nach der Seitc der Synthese herbeifuhren u. 2. in
solche, welche diese Eigenschaft nicht besitzen oder mehr oder weniger entgegen-
gesetzt wirken. Zu 1. gehoren Ca, Ba u. Sr, zu 2. Na, K, NH, u. Mg. Der Wrkg.-
modus hiingt jedoch weitgehend von der Konz. ab derart, daB dasselbe Kation bei
hoherer Konz. entgegengesetzt. wirken kann wie bei niederer. Bei K. ist die
Wrkg. auBerdem durch dic Rk. des Milieus bedingt. Unter den gewahlten Be-
dingungen hemmt Ca im Gegensatz zu Na, K u. Mg die B. von Milchsiiure fast
yollstiindig. Ca besclileunigt den Glykogenabbau in um so groBerem MaBe je
weiter sieh die [H‘] nach der sauren Seite verschiebt, was mit einem Anstieg der
freien Ca" zusammenhangen konnte. Der 0-Verbraucb wird durch die Anwesen-
heit der Ca" stark gehemmt. KC1 zeigt im Beginn seiner Einw. eine oft rasch
Y oriibcrgehende Atmungssteigerung, n ach  liingerer Einw. regelmaBig eine Atmungs-
yerminderung. Die [H-] ist dabei von starkem EinfluB. Die Gesamtheit der Er-
seheinungen liiBt sieli durch die Tatsache erklsiren, daB die Wrkg. jeweils dem
Grade der Lyophilie entspriclit. Es sind also in erster Linie Beeinflussungen des
kolloidcn Zustandes, sei es der Fermente selbst, sei es ihrer Triigersubstanzen, an-
zunehmen, welche eine Forderung oder Hemmung oder iiberhaupt die Richtung des
biolog. V organgs b ed in g en . K a tio n en  m it ąu c llu n gsY erliindernder W rk g . fu h ren
zu einer Hemmung, solche mit ąuellungsfordernder zu einer Besehleunigung der
Lactacidogenspaltung. Die Einw. auf die verscliiedenen Fermente des Kohlen-
hydratstoffweclisels wird durch folgendes Schema wiedergegeben: I. Dehydratation
, ,. ,,, ,, . , , ( Abnahme der freien H 3 PO,\ s . .. r . •der 1 Zellkolloide — >- — p:— ;-------  — ——-=— ł  — y  Aufbau von I^actaci-

\  A bnahm e d e r M iehsiuire )
dogen -<—  Abbau yon Glykogen; II. Hydratation der Zellkolloide — >-

( Vermehruncr der freien ILPO, \  , , ,  , . ,  . . ,,, ,—= ----- :— 5— ^ - -- J — Abbau yon Lactaeidogen — kein Glykogen-
V erm eh ru n g  d e r M ilchsaure  /

abbau. Eine Yeranderung des Quellungszustandes legt also den Ablauf des
Kohlenliydratstoffwechsels in der cinen oder andem Richtung fest. Die Grundlage
der diabet. Stoffwechselstorung wSre danach eine weitgehende Dehydratation ge-
wisser Zellkolloide. (Ztschr. f. physiol. Ch. 137. 105—53. Frankfurt, Univ.) G u g g .

G. Embden und C. Haymann, Uber die Bedeułung von Ionen fiir die Muskel
funktion. IY. Uber fermentative Lactaeidogensynthese unter dem Einflufi von Ionen.
1. Mitt. (III. ygl. vorst. Ref.) Um festzustellen, ob der Angriffspunkt der Ionen am 
Ferment bzw. an dessen kolloidcn Begleitstoffen gelegen u. nicht an die Intaktheit 
der Muskelstruktur gebunden ist, wurde untersueht, ob sieh die yon E m b d e n  u.
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LEHŃARTZ (S. 206) am Muskelbrei festgestelltcn Ionenwrkgg. auch ani MuskelpreB- 
saft crzielen lassen. Es zeigtc sieh, daB die Lactaeidogcnsynthese im MuskelpreB- 
saft unter giiustigen Bcdingungen noeh betrachtlicher ist ais im Muskelbrei. Dic 
Synthese licB sich nicht bloB durcli Verscliwinden der H3PO.„ sondern auch durcli 
den Nachweis des Laetacidogens iu Form scines Osazons beweisen. Durcli gleicli- 
zeitigen Zusate yon Glykogen, aber nicht durcli Maltose u. Traubenzucker, kann 
die Synthese dcrartig gesteigert werden, daB die anorgan. II3PO.i naliezu ver- 
scliwindet. Zusatz yon NaF begiinstigt die Synthese; die optimale Wrkg. erfolgt 
nicht immer bei der gleichen Konz. 0,0065% N aF in der Vers.-Lsg. wirkte noeh 
dcuflich beschleunigend. Die Verfolgung des zeitlichen Verlaufs der Laetacidogen- 
synthese unter der Einw. des NaF zeigte, daB das Maximum der Synthese erst 
nach melireren Stdn. erreicht wird, dann erfolgt allmahlicher Anstieg der anorgan. 
II3P 0 4. Die Verss. beweisen, daB dic Richtung eines reyersiblen Fermentprozesses 
durcli Zusatz bestimmter anorgan. Salze aufs stiirkste beeinfluBt wird. (Ztschr. f. 
physiol. Ch. 137. 154—75. Frankfurt, Univ.) G u g g e n iie im .

S. M. N euschlosz und R. A. T relles, Uber die Bedeutung der K-Ionen fur 
den Tonus des ąuergestreiften Skelettmuskels. II. Mitteilung. Uber die Menge und 
die Bindungsweise des Kaliums in  ąuergcslreiften Muskeln unter normalen undpatho- 
logischen Bcdingungen. (I. ygl. P f l Ugers  Arch. d. Physiol. Ii99. 410; C. 1923. III. 
1108.) In den quergestrciften Skelettmuskeln scheint das K in 3 verscliiedencn 
Formen yorzukommen. Die 1. Form diffundiert in yitro bei Einlegung der zer- 
sclinittenen Muskeln in isoton. NaCl-Lsg. in 6  Stdn. aus dem Muskelgewebe her- 
aus; die Menge dieses K seliwankt regellos. Die 2. Form ist nur so lange nacli- 
weisbar, ais die Muskeln mit dem Zcntralneryensystem in Yerb. stehen. W ird ein 
Muskel, der sich im lebenden Tiere u. in Yerb. mit dem Neryensystem befindet, 
von der zugcliorigen Arterie aus mit einer K-freien Lsg. durehspult, so diffundiert 
diese 2. Portion des K aus dem Muskel ebenso leiclit heraus wie die erste. Da- 
gegen genttgt die einfache Durchschneidung des zum Muskel gehorigen Neryen, 
um diesen Anteil des K  in , die 3. Form uberzufuhren, welche im allgemeinen fiir 
entneryte u. tote Muskeln charakterist. ist. Dieser Anteil des K, der n. diffusibel, 
nach Entnervung aber festgebunden ist, ist .in jeder Muskelart iu einer genau be- 
stimmbaren Mcnge yorhanden; im weiBen Kaninclienmuskcl durchschnittlich 0,388%, 
iu roten 0,582%, im Gastrocnemius yon Bufo marinus L. 0,09% der gesamten 
Trockensubstanz. Nach Durchschneidung des zugeliorigen Neryen nimint diese 
Menge bei weiBen Kaninclienmuskeln auf 0,10% ab, bei Muskelstarre durcli Te- 
tanustoxin auf 0,74% zu. Diese Form des K  scheint also in enger Beziehung zum 
Muskeltonus zu stelien. (Pf l Cgeks  Arch. d. Physiol. 204. 374—85. Buenos Aires, 
Hosp. de Clfnicas.) W o l f f .

W a lte r  Jacobj, Untersuchungen uber Formaldehydgangran. II. Teil. Die durcli 
Formaldehydbepinselung erzeugbare trockene Gangran, die Folgę einer Konglutinations- 
thrombose, ahnlich der bei Mutterkorngangran. (I. ygl. Arch. f. exp. Pathol. u. 
Pharmak. 98. 55; C. 1924. I. 1408.) Es wird gezeigt, daB die Erscheinungen bei 
der Formalingangran am Kaninehenohr mit denen der Mutterkorngangran am 
Ilahnenkamm durchaus ubereinstimmen u. daB auch an diesem Objekt durcli Pinse- 
lungen mit Formalin eine trockene Gangran zustandekonimt, bei der sich wie bei 
Mutterkorngangran Thromben hyalinen Charakters mit im wesentliclien uberein- 
stiimnendem mkr. Bilde finden. Die Ubereinstimmung zwischeń den durcli beide 
Stoffe erzeugten Gangritnen laBt sich entgegen fruheren Ansiehten auch auf die 
Entstehungsart ausdehnen. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 102. 93—123.) Sp.

C. Jacob j, Untersuchungen uber Formaldehydgangran. III. Teil. E in  Beitrag 
zur Klarung der Mutterkornfrage. (II. ygl. yorst. Ref.) Dic durcli die yorlicr- 
gehenden Unterss. klargestellte Dbereinstimmung der Yorgange bei Formalin- u.
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Muttorkorngangriin legt die Frage nahe, ob uicht bei der letzteń ais eigentlichc 
Ursache der B. von Tlirombeu u. hyalincn MM. eine im Mutterkorn entlialtene 
Substanz in Betracht kommt, die einen formalinahnlichen konglutinierendcn Ein- 
fluB auf Eiweiflkolloide u. iihnliehc Verbb. auf Grund abnlicher Verkoppelungs- 
vorgange zwisclien N-haltigen Gruppen der Kolloidmoll., wie sie vom CH20  be- 
kannt sind, ausubt. Vf. legt seine Ansiclit dar, daB dicsen Voraussetzungen daS 
von ilim ais eigcntliclier Triigcr der Mutterkorn wrkg. (aucli auf den Uterus) bei 
trachtete N-freie Sphacclotoxiri (Areli. f. cxp. Pathol. u. Pharmak. 39. 85; C. 97.
I. 1059) entspricht. Die yerschiedcnen Mutterkornalkaloide konnten dann selir wohl 
ais den Yorgang der Thrombose begiinstigende Substauzen betraclitct werden, 
(Arcli. f. cxp. Pathol. u. Pharmak. 102. 124—38. Tubingen, Pliarmakol. Inst.) Ś p .

E. C. Albritton, Die Wirkung intravendser Injektionen von Glucose bei kon
stant er Geschwindigkeit a u f die Konzentration von Blutzucker und Hamoglobin. Bei 
21/, Stdn. wiihrendem intravenosem ZufluB von Glucose mit solclier Geschwindig- 
keit, daB pro Stde. u. kg 0,7 g zugefulirt wurden, blieben bei Iluuden die Blut- 
zuckerkurven wiilirend der ganzen Periode lioch. Die Hiiinoglobinwerte zeigen 
eine Verd., besonders in der ersten Zeit des Vers. an, aber nicht in so hoheni 
Grade, daB dadurch die Kurve wesentlich geiindert wird. Die an den Blutzucker- 
kurven wiihrend des Vers. auftretcnden Anderungen konnen dalier wescntlich nur 
durch die Schnelligkeit, mit welclier der Zucker aus dem Blute schwindet, bedingt 
sein. (Amer. Journ. Physiol. 6 8 . 542—56. Ohio State Univ.) Sp ie g e l .

S. W. Hardikar, Die Wirkung von Chinin a u f den Eiweifisto/fwechsel, den 
Gaswechsel und die Hitzefunktion. Chinin unterscheidct sich in sciner W irkungsj 
weise nicht von auderen Antipyreticis. Es wirkt nicht auf den n. EiwciBstoft- 
wechsel, vermindert Gaswechsel u. Hitzeproduktion nur bei einigen fieberliafteó 
Krankheiten u. aucli da nur fiir weniger ais 3 Stdn. bei griiBten Dosen. Nur bei 
Malaria kann durch Chinin Energie gespart u. die Gewcbszerstorung gehenunt 
werden. (Brit. Medical Journal 1924. I. 1125—27. Edinburgh, Univ.) W o l f f .

J. A. Collazo, Marcel Handel und P. B,ubino, Eocperimentelle Beitrage zur 
Insulinfrage. II. (I. vgl. Klin. Wchschr. 3. 323; C. 1924. I. 2528.) Der Glykogen- 
gehalt von Leber u. Muskel bei Meerschweinchen, die 3 g Traubenzucker, dann 
Insulin bekommen liaben u. Blutzuckcrabfall, aber keine Krampfe aufweisen, ist 
um 50—70°/o hoher ais n. — In vitro wirkt Insulin nicht glykogensjieichernd. — 
Dagegen bewirkt es im Muskelbrei (Meerschweinchen, Hun dc, Kauinchen) untcr 
Zusatz von N alIC 03, das die B. yon Milchsiiure fordert, erliebliche Steigerung der
B. von Milchsiiure innerhalb 2 Stdn. bei 35°, gleichzeitig Zunahme des anorgan. P. 
Der Abbau des Lacłacidogcns wird also durch Insulin gefordert. — Der Schwcr- 
punkt der W rkg. des Insulins dtirfte in der Muskulatur liegen. (Dtsch. ined. Wchschr. 
50. 747— 18. Berlin.) MOl l e k .

Alfred Arnstein, Insulin und Temperatursenkung. Bei fiebernden Krauken 
sinkt dic Temp. durch 8  Einlieitcn Insulin („Chemosan"). Die Senkung kann liinger 
ais sonst bei Antipyreticis anhalten. (Wien. klin. Wchschr. 37. 622. Wien.) MOl l e b .

Leon Blum, Pcrlinguale Anwendung des Insulins. Diese Art der Anwendung 
(vgl. M e n d e l , W it t g e n s t e in  u. W o l f f e n s t e in , Klin. Wchschr. 3. 470; C. 1924.
I. 2529) kann ebenso wirken wie Injcktion, erfordert allerdings groBere Mengen u. 
ist weniger zuverliissig. Die geeignetste Form ist das nach D u d l e y  liergestcllte, 
mogliclist von Pikrat befreite Insulinchlorhydrat. Es wirkt um so besser, je besser
1. es ist. (C. r. soc, de biologie 91. 199—2Ó1. StraBburg, Med. Klin. B.) SPIEGEL.

"W. D. Sansum, N. B,. Blatherwick, Florence H. Smith, M. Louisa Long, 
L. C. Marwell, Elsie HiH, Bay Mc Carty und J. H. Cryst, Die Bchandlung voh 
Diabetes mil Insulin. E in Bericht iiber die Methoden und Ergebnisse bei den ersten 
100 Fallen. (Journ. Metabol. Res. 3. 641— 76. St. Barbara.) M0LLER. ;
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J . M. D. Olmsted, Dic Wirjemg von Insulin a u f kaltblutige Wirbeltiere bei 
uerschiedenen Temperaturen. (Vgl. O lm s te d  u. L o g a n ,  Amer. Journ. Physiol. 6 6 . 
437; C. 1924. I. 574.) Bei Fischen u. Froschen sieht man Kriimpfe erat nach 
mehreren Stdn. oder Tagen eintreten. Mit Stcigerung der Temp. beginnen sie 
friłher. Dic Mortalitat ist dann sehr groB. — Bei Froschen bewirkt in hoheren 
Tempp. Insulin keine Senkung des hohen Blutzuekerspiegels. (Amer. Journ. Physiol. 
69. 137—41. Toronto.) M O lle b .

J . M. D. Olm sted und A. C. T aylor, Die Wirkung von Insulin a u f das Blut,
I. Anderung in der Sauerstoffsattigung, prozentischem Ildmoglobulingehalt und Sauer- 
stoffkapazitdt. Decerebrierte Katzen zeigen vor Eintritt der Insulinkriimpfe im Ar- 
terienblut Abnalime der 0 2-Sattigung trotz starker Lungenventilation. Bei Kaninchen 
tritt dies nicht. lieryor. — Bei Katzen steigt die Hamoglobinkonz. u. die 0 2 -Kapa- 
zitiit 2—3 Stdn. nach der Insulininjektion, bei Kaninchen sinken sie nieist ein 
wenig. — Bei Katzen nimmt die Konz. des Blutes also zu. (Amer. Journ. Physiol. 
69. 142—54. Toronto.) MOLLEB.

B. v. Isse k u tz , Beitriigc zur Wirkung des Insulins. I. Zuekerbildung der iiber- 
lebenden Froschleber. (Vgl. Klin. Wchsclir. 3. 280; C. 1924. I. 2529.) Insulin bei 
Durchstromungsverss. der Froschleber der FI. zugesetzt beeinfluBt die B. des Zuckers 
nicht. Dagegen zeigen die Lebern yon mchrere Tage mit Insulin behandelten 
Froschen bei Durchstromung eine Abnahme der B. von Zucker um 80—75%; sie 
reagieren auch auf Adrenalin viel weniger ais n. — W eder Glykogenmangel noch ge- 
steigerter Zuckerabbau sind die Ursaclie. — Mit Insulin u. Traubcnzuckęr beliandelte 
Tiere haben n. Glykogengehalt der Leber, aber in ilir yerminderte diastat. Wrkg. 
Insulin setzt also die diastat. Wirksamkeit der Leber stark herab. (Biochem. Ztschr. 
147. 264—74. Szegedin.) M O lle b .

S. Isaac  und E. A dler, Uber das Verhalten des Dioxyacetons im Stoffwechsel. 
Zugleich ein Beiłrag zur Theorie der Insulinwirkung. Bis 150 g D ioxyaceton  be- 
wirken beim n. Menschen keine Blutzuckersteigerung, dabei wird es zur Glykogen- 
bildung yerwertet. Im Blut ist der Milchsiiuregehalt nach 60 g etwa. yerdreifaclit 
u. auch im H am  rcichlich Milchsiiure zu finden. — Bei Diabetikern wird Dioxy- 
aceton zwar besser ais Traubenzucker yerwertet, docli kann der Blutzucker an- 
steigen. Die B. von Milchsiiure nimmt weniger ais beim Gesunden zu; sie steigt 
se h r s ta rk , w enn  g le ichze itig  Insulin  gespritzt w ird . — D ioxyaeeton  is t d a h e r ais 
Kohlenliydratzugabe in ganz scliweren InsulinfSllen angezeigt; es schont den 
Traubenzucker, indem es zum Aufbau von Glykogen dient. (Klin. Wchschr. 3. 
1208— 10. F ra n k fu r t  a. M.) MtlLLEB.

T heodor Brugach, A. B enatt, H ans H o rs te rs  und E . K atz, Studien iiber 
intermedidren Kohlenhydratunisatz und Insulin. I. Ver suche an Normaltieren. Die n. 
Leber (Meerscliwcinchen, Kaninchen) in Traubenzucker-Ringer-Lsg. aufgeschwemmt 
bildet unter Luftdurchleitung Milchsiiure u. Traubenzucker, ebenso nach 24 Stdn. 
Hunger, ohne Durchluftung weniger. Nach Insulinyergiftung sinkt der Trauben- 
zuckergehalt unter B. von Hexosephosphorsaure u. Zwisclienprodd. — Im Tier er- 
folgt beim Hunger durch Insulin starker Traubenzuckeryerbrauch u. Ersatz aus 
den Glykogendepots, soweit sie gefiillt sind. — Erst beim hypoglykiim. Krampf in- 
folge cerebraler Zuckerarmut kommt es zur Acidose, die durch Na.2 I IP 0 4 yoriiber- 
gehend behoben werden kann. — Insulin greift in die „oxydative Glykogensynthese“ 
ein. Es ist kein Antagonist der Diastase der Leber, sondern fordert die B. yon 
Glykogen unter Zuckeryerbraucli. (Biochem. Ztschr. 147. 117—49. Berlin.) MOl l e h .

T heodor B rugsch  und H ans H orsters, Uber insulinartige Korper. I. (Vgl. yorst. 
Ref.) Bei Darst. des Insulins scheidet man eiweiBartige Korper ab, die dem ge- 
rcinigten Pankreasinsulin nalie stehen, aber inkonstant auf den Blutzucker wirkeu 
<,,Rohinsulin“). AuBerdem findet man in Organen u. bei Pflanzen chem. definier-
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bare Stoffe, die den Blutzucker senken, so Salze der Phosphorsaure u. der phos- 
phorigcn Siiure. Atoxyl u. Phenylchinolincarbonsdurc steigern den Blutzucker dugegen 
•ein wenig (-|- 30%)- Pdńkreaśdispert ist unwirksam. — Die Placenta enthttlt wie 
die Ilcfe viel Insulin. (Biochem. Ztschr. 147. 150—62. Berlin.) MOllER.

D. J. Edwards und Irvinett Page,1 'Beóba.Ćhtuńgeń iiber den Kreislauf wahrend 
der Ilypoglykdmie nacli gro pen Insulindosen. Bei Hunden ist Isoaniyldłhylbarbitur- 
saure ein brauclibares Narkotikum, das den Kreislauf in Dosen yon 0,05—0,06 g 
pro Kg. etwa 3 Stdn. lang unbeeinfluBt. liiBt u. die Blutzuckerkonz. nicht ver- 
andert. — Wcnn man durch 25—35 Insulineinheiten pro kg. den Blutzucker auf 
12—5 mg %  lierabdriickt, sinkt der Blutdruck am narkotisierten Tier wenig, śpitter 
gelegcntlich tiefer unter Zunahme der Pulsfreąuenz infolge Abnahme der Herz- 
kraft. Oft tritt „Pulsus alternans" auf. Leitungsstorungen fehlen. — Starkę 
Storungen der Ilerzleistung werden durch intrayenćise Traubenzuckerinjektion sehr 
gebessert. (Amer. Journ. Physiol. 69. 177—89. Comell Uniy.) M O ller.

C. H. Best, R. Gh Smith und D. A. Scott, E in inmlinarliger Sto/f in. ver- 
■schiedenen Geioebcn des n ormalcn und diabctischcn Tieres. (Vgl. B e s t  u. S c o tt, 
Proc. Roy. Soc. Canada 17. 87; C. 1924. I. 2382.) Durcli Extraktion mit ange- 
saućrtem A. u. Adsorption an Benzoesiturc wurde aus vielen Organen ein insulin- 
flrtig wirkeńder Stoff isoliert. Verglichen mit n. Ilundepankreas, das auf 100 g
21,5 Einlieiten lieferte, geben immer auf 100 g bercchnet n. Ilundeblut 2,93, diabet. 
Hundeblut 1,66, n. Hundeleber 2,07, diabet. Hundcleber 1,50, n. Hundemuskel 1,68, 
diabet. 2,83, n. Hundeherz 2,70, diabet 1,51’ Einlieiten. — Nach A.-Narkosc ist die 
Insulinausbeute aus den Organen geringer ais n. oder im Diabetcs. — Nach Pankreas- 
entfemurig enthieltcn die Organe eines Hiindes, der olme Insulin 2 Monate lebte, 
cbenśo wie sein Blut kleine Mengen der insulinartigen Substanz. — Insulin kommt 
in allen Zellen vor, iu denen Kohlenhydrate umgesetzt werden, im Tier u. in der 
Pflanzc. (Amer. Journ. Physiol. 6 8 . 161—82. Toronto.) M 0 lle r .

H. W. Knipping, Uber die Moglichkeił cincr rationellcn Stickoxydulnarkose. 
Die wegen des grofien Gasyerbrauclis u. komplizicrten App. bis jetzt weniger an- 
gewandte N 2 0-Narkose lieB sich erheblich yereinfaclien und yerbilligen durch An- 
wendung eines App. welcher die Expirationsluft mittels KOH yon CO* befreit u. 
.zur Einatmung wieder brauchbar maclit. Die Zwisclienschaltung eines speziellen 
thermoelektr. MeBapp. gestattet den N.>0-Getialt des Na0-0-Gemisehes dauernd auf 
der gewunschten Hiilie (80—85%) zu lialten. Auch N.jO-O-A. Narkose u. Acetylen- 
uarkosc lasscn sich mit der angegebenen Apparatur, die aus einer klcinen Pumpe 
mit ^PS-M otor, einem Spirometer, einer Williamschen Flasche u. dcm MeBapp. 
bestelit, durclifUhren. (Ztschr. f. physiol. Cli, 137. 287—92. Eppendorf-Hamburg. 
Allg. Krańkenh., Med. Uniy. Klinik.) Guggenheim .

W . Easson Brown und V. E. Henderson, Uber Athylen ais Anaesthełicum. 
87—88%  C2 II4 in der Einatmungsliift fiiliren bei K atzeń, 88—90% bei Hunden in 
-5 Min. Narkose herbei. Tox. Konzz. sind 89% bei Katzcn, 93—95% bei Hunden 
(Verflacliung der Atmung, dann Herzstillstand). NaO-Narkose wird durch C2 1I4  

Ycrstafkt. Gemisch yon 15% Oj, 10% C2 II4  u. 75% NsO wird yon Mcnsehen 
besser yertnigen ais 15% 0 2 -f- 85% NaO. 90% C J I 4 - f  10% 0 2  geniigt beim 
Merischen zur Einleitung der Narkose, 85% CSH 4  15% O, zur Fortsetzung. Er- 
liólung nach 3—5 Min. (Areh. internat, de pharmacodyn. et de thćrapie 28. 257 
bis 264. 1923. Toronto, Uniy.; Ber. ges. Physiol. 25. 254—55. 1924. Ref. E ich- 
j io i/rz .)  Spiegel.

C. H. Browning, J. B. Cohen, S. Ellingworth und R. Gulbransen, Die 
antiseptische Wirkung von Verbindungm der Apocyanin-, Carbocyanin- und Iso- 
cyamnreihen. (Ygl. Brit. Medical Journal 1923. II. 326; C. 1923. IH. 1243.) B io - 
lo g is c h e r  T e il. In Portsetzung friilierer Unterss. (ygl. B row ning , C ohen u.

VI. 2. 81
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G ulbransen, Brit. Medical Journal 1922. I. 514) wurden zahlreiche Farbstofte der 
genannten Gruppen auf antisept. Faługkeit gepriift. In dor A p o c y a n in g ru p p e  
wirken dic Erythroyerbb., weniger stark ais die Nanthoyerbb., diese im ganzen kriiftig 
in wss. Lsg. u. auch in Serum auf Staphyloeoccus, weniger gut auf B. coli. Anderungcn 
des cliem. Baues bedingen in dieser Gruppe keine deutliehe Anderung der antisept. 
Wrkg., Ggw. yon NH2-Gruppen setzt im Gegensatze zur Acridinrcihe eher lierab ais 
lierauf. — C a rb o c y a n in e . Die Ergebnisse sind scliwankend, wobl teilweise infolge 
der geringen Loslichkeit der zugehorigen Verbb. Im allgemeinen zeigt sieli hier viel 
stiirkere W rkg. gegen Stapliylococcus ais gegen B. coli u. keine merklićhe Ab- 
schwiichung in Serum. Beides gilt auch fur die I s o y a n in e .  Seitenketten im 
Chinolintcil yermindern im Gegensatze zu solchen in Chinaldinteil die Wrkg., NIL- 
Gruppen steigern sie nicht.

C h e m isc h c r  T e il. m-NitrochirióIin laBt sich von der nach dem Yerf. von 
K n u e p p e l  gleichzeitig entstelienden ana-Verb. u. teerigen MM. ani besten durch 
fraktionierte Neutralisation des verd. Reaktionsgemisches trennen, wobei jcnes zuerst 
ausfallt. — m-Acctylaminochinolin, F. 165—166°. — p-Acetylaminochinolinjodmethylat, 
die Isomeren sowie das entsprechcnde Jodiitliylat werden zwcekmiiBig in Nitro- 
benzollsg. auf dem Wasserbade dargestellt. Die Verbb. sind 1. in W., wl. iu A. — 
p  - Methoxychinolin, hellgelbes 01, Kp . 2 7 0  240 — 241°. Jodmełhylat, F. 243— 246° 
(Zers.). — p-Toluchinaldin, F. 55—56°, Kp. 255—260°. — p-Acctylaminochiiialdin kry- 
stallisiert aus h. W . ansclicinend ais Hydrat, F. 81—83°, wieder fest bei 100—110° 
(Yerlust von W.), dann F . 163—165°. — 2,4-Dinitrophcnyllactylmcthylketon, C1 0 H 1 0 O6 N„. 
Die Ausbeutc bei Darst. nach F r ie d l a n d e r  u. Conx (Monatshefte f. Chemie 23. 
1003; C. 1903. I. 291) wird yerbessert, wenn der Zusatz von Ba(OH2) selir langsam 
u. unter standigem Buhren erfolgt. F. 72—73°. — 7-Acetylaminochinaldinjodmethylat, 
blaBgelbe Prismen (aus Nitrobenzol), F. ca. 280° (Zers.). — p-Methoxychinaldin, 
lvp . 3 3  178°. Jodmethylat, Krystalle (aus absol. A.), dunkcl ca. 200°, F. 227°. — 
p-Athoxychinaldin. Jodmetliylat, C1 3 I I 1 0 ONJ, F. 212°.

A p o c y a n in e  wurden nach der allgemeinen Methode des D. B,. P . 15444S 
(C. 1904. II. 467) dargestellt, wobei zuweilcn eine selir allmiililiche Zufiigung der 
KOII-Lsg. zur sd. Lsg. des Chinoliniumsalzes yortcilhaft ist. Zur Darst. der amino- 
substituierten Verbb. wurden die Aeetylderiw . benutzt, dann etwas W . zur Er- 
leichterung ilirer Lsg. dem CII40  zugefugt. Bei Herst. yon l,l'-D im etliyl- u. mehr 
noch yon l,l'-Diathylapocyauinen uberwog die Erythroform, walirend sonst fast 
aussclilieBlich die Xanthoform entstaud. 7-Acetylaminochinolin- u. 7-Methylchinolin- 
jodmetliylat konnten nicht in Bk. gebraclit werden. — 1,1’-Dimethylapocyanine,
G,0 H 1 9 N2 J. a) Erythroform, tiefrote, messingglanzende Nadeln (aus CII3 J), F. 223 
bis 228° (Zers.). Xanthofonn, orange bis orangegelbe Prismen (aus CII4 0), Zers. 
oberlialb 330°. Beide maBig 1. in W. — l,l'-Diathylerythroapocya)iin, F. 213—218° 
(Zers.). — 1,1',8,8'-Tetramethylxanthoapocyaniiinitrat, orangerot, 1. iu W . — 1,1',6,6 - 
Tetramethyixanthoapocyaninnitrat, ebenso. — l,l'-Didthyl-6,6'-dbnethylxanthoapocya- 
ninniiral, orangerote Nadelbuschel (aus h. yerd. IIN 03). — l,l'-D im ethyl-6,6,-diamino- 
xanthoapocyaninjodidchlorhydrat, 1,1'- Dimethyl-6,6'-diamino- u. l,l'-Dimethyl-o,o'- 
diaminoxanthoapocyanwjodidchlorhydrat scheiden sich erst durch konz. IIC1 ab. —
1,1'-Dimethyl-6, ff-dimcthoxyxan thoapocyaninnitrat, C2 2 H2 3 0 5 N3, braunrote Kry-stalle 
(aus h. W.).

C a rb o c y a n in e . Die hergestellten Dimethylderiw. bilden in Form der Jodide 
Krystalle init Reflcxen in yerschiedenen Nuanccn yon Griin, yon unbestimmtem F., 
swl. in A.; noch weniger ]. in W., in sd. W . teilweise unter B. blauroter Lsgg. 
dissoziierend. Zur B. anderer Salze wurden die Kondensationen unter Yerwendung 
von p-Toluolmetliylsulfonatcn ausgcfiihrt, dann W. zugefugt u. mit dem ent- 
sprecheridenNa- oder K-Salz ausgcsalzcn. l,l'-Dimethylcarhocyaninchlorid, C2 3 H2 1 N 2 C1,
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tiefblauo Nadeln. Nitrat, C,3 II2 1 0 3 N3. Salicylat, Krystalle (aus CH4 0), wl. in W. 
Acełat, aus dem Jodid mit Ag-Acetat, griine M., zl. in W., sil. in A. — 1,1', 6,6'- 
Tetramethjlcarbocyaninacetat, Darst. wic beim vorigen. — 1,1'-Dh)icthyl-6i 6'-diatnino- 
carbocyaninjodid, C2 3 H 2 3 N 4J, liefert ein Dichlorhydrat in tiefgefiirbten Nadeln (aus 
konz. IICl), iu wenig W . rot 1., bei Verd. farblos (Monochlorhydrat?), dann blau- 
rot. — 1, T-Dimcthjl-6,6'-dimcthoxycarboajaninjodid, swl., yerhiilt sich gegen IICl wie 
das yorige. Es wurde ein entsprechendes Acetat gcwonnen. — l , l ’-Dimethyl-6,6'- 
didthoxycarboeyaninjodid. — I s o c y a n in c .  Die Zalilen 1 ,2 ,3  usw. bczielien sich 
auf deu Chinaldinkcrn, 1 ', 2', 3' usw. auf den Chinoliuteil. Die Jodidc sind in A. 
u. W. leichter 1 . ais diejenigen der Carbocyaninc. l,l'-Dimethyl-6-methoxyisocyanin- 
jodid, purpurrotc Nadeln oline griincn Reflex (aus CH4 0). — l,l'-D im ethy l-ff- 
melhoxyisocyaninjodid, purpurrote Nadeln mit blaugriinein Reflex (aus CII4 0). —
1,1'- Dimethyl-6,6'- d(hoxyisocyaninjodid, dunkelrotc Krystalle oline metali. Reflcx 
bei langsamem Yerduusten der Lsg. in CII4 0. (Proc. lioyal Soc. London. Serie U.
96. 293—333. Leeds, Univ. Glasgow, Univ.; Western Infirm.) S p ie g e l .

G. Ganter, Sludien am menselilichen Darm. IV. Uber die stopfende Wirkung 
des Opiums. (Vgl. Klin. Wchsclir. 3. C17; C. 1924. I. 2719.) Beim Menschen wird 
durcli 0,02 g Pantopon subcutan der Tonus des Diiundamis erlićiht, seine Kon- 
traktioushohc u. Rcizbarkeit nclnrien ab , die Freąuenz wird kaum yeriindert. 
Am Dickdurm nimnit der Tonus zu, die Rcizbarkeit ab. — Die Tonuszunahme 
erschwert das Fortschreiten des Darminhalts. — Die Wrkg. am Diekdarm ist 
iutensiver ais am Diiundarm. (Dtscli. Arch. f. klin. Med. 144. 258—70. Wiirz- 
burg.) MOl l e r .

J. Pal, Uber die WirJcung der Opiwnalhaloidc a u f den metischUchcn Darm und 
auf die glatte Muskulatur iiberhaupt. (Vgl. G a n t e r  vorst. Ref.) Vf. hat 1900 
schon alles das gefunden u. publiziert, was G a n t e r  mitteilt! (Klin. Wchsclir. 3. 
1272. Wien.) MOl l e r .

G. Ganter, Erwiderung. Das Ncue soli nach Vf. dic Rcgistrierung der W rkg.
des Opiums am menschl. Darm u. die Feststellung des periplier. muskularen An- 
griifspunktes sein. (Klin. Wclischr. 3. 1272—73. WUrzburg.) MOl l e r .

R.. Sazerac und R,. Vaurs, Uber die Rolle der Phagocytose bei der Wirkung 
des Wismuts a u f die Trypanosomen und die Spirochdtcn. Die Spontanspirocliatose 
des Kaninchens wird durcli Injektion von Suspensionen vou Bi in das Pcritoneum 
in analoger Weise gelieilt wic bei intramuskuliircr Anwendung. Die Beobaclitung 
der Phagocyten (Wanderzcllcn) nach jener Art der Anwendung liiBt auf eine wesent- 
liche Beteiligung der Phagocytose bei der Wrkg. unl. Bi-Verbb. auf Spirochiitosen 
u. auch auf Trypanosomiasen schlicBen. (C. r. soc. de. biologie 91. 430—32.) Sp.

H. B. Corbitt und C. N. Myers, Die Wirkung der Injektion von ungeniigend
alkalinisierten Saluarsanlosungen a u f Ratten. (Vgl. Journ. Amer. Pharm. Assoc. 12. 
10G8; C. 1924. I. 1056). Bei der Injektion yon je 200 mg per kg Salyarsan bei 
Ratten trat bei Salyarsan oline Alkali sofort, bei ungenugendem Alkalizusatz (bis 
zur B. des Mono-Na-Salzes) nach 15 Min. der Tod ein. Bei Zusatz von genugend 
Alkali zur B. des Di-Na-Salzcs (24 Tropfeu NaOII von 15°/„ oder 5,04 ccm n. 
NaOlI) blieb das Tier ani Lcben. Nur in diescr Form darf Salyarsan angewendet 
werden. (Journ. Amer. Pharm. Assoc. 13. 317—18. New York City, II. A. M et z  
Labor.) D ie t z e .

C. Goresco und C. Popesco, Die Rolle des Neosalvarsans beim Sumpffieber. 
Neosalyarsan hat kcine parasiticidc Wrkg. auf Plasmodium praecox, unterstUtzt aber 
die Wrkg. des Chinins bei der Beliandlung derartiger Formen yon Sumpffieber, 
indem es die in yerschiedencn Organen yerborgenen Parasiten mobilisiert u. dadurch 
anscheinend dem Einfiusse des Chinina zuganglicher macht. Dureh diese Mobili- 
sierung crleichtert es zugleich den Nachweis der Parasiten im Blute, also die

81*
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Diagnose der Krankheit u. die Kontrolle des Heilerfolges wiihrend der Beliandlung. 
(C. r. soc. de biologie 91. 500—501. Bucarest, Hop. mil. Reine E l is a b e t h .) Sp ie g e l .

Lucien Brull, Experimentelle Untersuchungen iiber die kardiovasculiire und 
diuretisćhe Wirkung der CaMumsalze. Am isolierten Ilerzen von Ilund oder 
Kaninchen yerstarkt Ca die Kontraktioneu, erst todliche Gabon fiibren zu Brady- 
kardie, die mit diastol. Stillstand endet. Am lebenden Tier erzeugt Ca eine Brady- 
kardie Sclion in mittleren Gaben infolge Erregung des Vaguszentrums, unabbiingig 
yon etwaiger Erhohung des Blutdrueks, bei starken Dosen treten aucb nach Durch- 
sehneidung der Vagi analoge tos. Symptome wie am isolierten Herzcn auf. Es 
wird ferner GefiiByerengerung peripheren Ursprungs erzeugt, der iu den Pfoten 
bei Anwendung yon hyperton. Lsg. zuweilen Erweiterung yorausgeht. Der Blut- 
druck steigt meist infolge der gefaByerengernden u. kardioton. Wrkg., denen aber 
die Bradykardie entgegenwirkt, so daB auch eine Senkung eintreten kann. Die 
Diurese bleibt unyeriindert oder erfiilirt eine yorUbergehende Unterbrecbung. Zu 
keiner Zeit sieht man Steigerung des Blutdrueks in den Arterien oder Erweiterung 
der NierengefiiBe ohne dereń Verengerung. (C. r. soc. de biologie 91. 371—73. 
Liege, Uniy.) ' Sp ie g e l .

E . Bardier und A. Stillmunkfes, Chloroform und Adrenalin. Uber die ex- 
jierimentclle Wiederbelebung des Herzens. Ilunde, die in Chlf.-Anasthesie Blutyer- 
lustc bis zum Sinken des Blutdruekes auf 0 erlitten hatten, konnten durch Adrenalin 
wieder zur Ilerztiitigkeit gebracht werden. Die sonst bei gemeinsamer Anwendung 
von Chlf. u. Adrenalin zu befurehtende Synkope bleibt unter diesen Verhiiltnissen 
aus. (C. r. soc. de biologie 91. 157—58. Toulouse, Faculte de mćd.) Sp ie g e l .

Charles Laubry, Pierre Oury und R. M. Tecon, Wirkung des Pilocarpin- 
ćhlorhydrats a u f den kardiovascularen Apparat. Bei yerschiedcnen Krankbeiten 
erzeugt das Salz, zu 0,01 eg subeutan bei Rube 3 Stdn. nach der Mahlzeit gegeben, 
je  nach Art der Krankheit bald Senkung, bald Steigerung des arteriellen Blutdrueks 
um 1—3 cm Hg, leiclite Pulsbesclilounigung, erhebliehe Schwankungen des Leuko- 
cytenbildes. Die Erscheinungen treten sclinell auf u. yerscliwinden auch selinell 
wieder, so daB nach % —1‘ / 2  Stdn. der yorherige Zustand wieder hergestellt ist. 
(C. r. soc. de biologie 91. 346—47.) Sp ie g e l .

H. Petzetakis, Versueh der Behandlung der Bilharziose durch Calciumchlorid 
in  Form inłravendser Injcktionen oder in Verbindung mit Emetin oder Brechiceinstein. 
Fortgesetzte intrayenose Injcktionen yon 10°/oig- CaCl2 -Lsg. (0,5—1 g CaCL taglieh) 
sind bei frischen Fiillen yon Bilharziose gut wirksam, bei alteren nur bessernd u. 
bei ganz alten wirkungslos. Die Ergebnisse sind fast gleiche wie bei Anwendung 
von Emetin oder Brechweinstein. Kombination yon CaCl., mit einem dieser Mittel, 
ansclieinend besonders mit Emetin, yerbessert die Ergebnisse u. gestattet mit ge- 
ringeren Mengeu dieser Mittel auszukommen. (C. r. soc. de biologie 91. 159—62.) Sp.

0 . R o th , Uber einen Todesfall durch Jodhi/perthi/rcoidisnius. 21 Jahre altes 
MSdchen aus Kropffamilie, selbst seit Jugend Kropf, leichte Besehwerden; hat in
4 Wochen im ganzeu 9 g  JK  bekommen; danach Tod durch Jod-Basedow! Be- 
giinstigend wirkte Status thymo-lymphaticus. (Dtsch. Arcli. f. klin. Med. 144. 
177—87. Winterthur.) MOllep ..

— , Gegengifłe und die Behandlung von Yergiftungen. Eine ubersichtliche Zu- 
sammenstellung yon: Allgemeinen Regeln, Spezif. Gegenmitteln, Brechmitteln, Reiz- 
mitteln (Stimulantia), Linderungsmitteln (Demuleentia) u. besonderen Gegengiften. 
(Schweiz. Apotli.-Ztg. 62. 358—62.) D ie t z e .

C. Mannich und C. A. Rojahn, Uber das Yerlialten non Fisenzuckerldsungen 
gegeniiber arseniger Saure. (Vgl. Ber. Dtsch. Pharm. Ges. 32. 158; C. 1922. IV. 913.) 
\  ft. haben durch Yerss. dargetau, daB eine Eisenzuckerlsg. in erheblichem MaB arsenigc 
Saure zu binden yermag. Die Bindung beruht auf dem Adsorptionsyermogen der
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Eisenzuckerlsg. gegen arsenige Siiure, das so groB ist, daB eine Entgiftung vou 
A s20 3 mit Eisenzueker moglich crsclieint, was jedoch prakt. im Erfolg von dcm 
kolloidalen Zustand des Eisenoxydhydrats im Verdauungstraktus abhiiugen wird. 
SchlieBlich wird die Frage eiuer moglichen Verwendung in der Arsen-Eiśentlierapie 
aufgeworfen. (Arch. der Pkarin. 2 6 2 . 237—39. Frankfurt a. M., Univ.) H o rs t.

F. Pharmazie. Desinfektion.
Georg Lockemann, Friedrich Wilhelm Sertiirner. E in  Bcitrag zu seiner wissen- 

schaftlichcn Wiirdigiing. Vortrag iiber den Entdeckcr des Morphiums [1783—1841]. 
(Ztsclir. f. angew. Ch. 37. 525—32.) J u n g .

Raymond Delaby, Eugenc Lambling. L a m b l in g  war geboren am 10. Novbr. 
1857 in Bischweiler (Nicder-Rhcin) u. starb am 19. Miirz 1924. Er war Professor 
der Pharmazie in Lille u. Vf. des Buclics „Precia de Biochimic." (Buli. Sciences 
Pharmacol. 31. 350—61.) D ie t z e .

A. Goris und M. Metin, Variationen des Alkaloidgehalles in den Akonitmtrzeln, 
Kultur scheint den Alkaloidgehalt der Akonitknollen nicht zu erliohen; elier ist 
das Gegenteil der Fali. Der Alkaloidgehalt wcchselt auBerordentlich nach der ver- 
schiedenen Herkunft; er belief sieli bci Akonit aus den Pyrcniien a) bei wilden 
von Payolle auf 0,296%) bci bliilicnden Pflanzeu u. auf 0,718% bei Ersatzknollen, 
bezw. b) bei kultivierten von Astó 0,149 bezw. 0,661%. Die entspreclienden Zahleu 
bei wildem Akonit der Aisne lauteten a) vou Ferc-en Tardenois 0,758 u. 2,971%, 
bezw. von Silly la Potcrie 0,561 u. 2,219%. Es ist scliwcr zu eutscheiden, ob die 
Unterschiede von den Individuen oder von den Vcgetationsbedingungen abhiingen. 
Dic Knolle der im Herbst gesammclten Pflanze ist arm an Alkaloiden; sie sollte 
etwas vor der Blutezeit gesammelt werden, wo sie reiclier ist. (Buli. Sciences 
Pharmacol. 31. 330—35.) D ie t z e .

L. Rosenthaler, IJeitrdgc zur angewandten Drogcnkuńde. 5. Zur Pgroatiahjse 
der Drogen. 6 . Yerlwlzung von Jlaaren. (4. vgl. S. 212.) Ais Pyroanalyse wird 
eine Sublimationsvorr. bezeicluict, die durch eine Wasserstrahlpumpe wiihrend 
des Erhitzcns evakuiert w ird; um das Ansctzen des Sublimates an den Wiinden der 
inneren Rohre zu yerhiiten, befestigt man am unteren Rande der inneren Rohre 
mit ein wenig Glycerin ein rundes, in der Mitte durchlochtes Deckglas. Das 
Sublimat setzt sich am Deckglas fest u. kann u. Mk. betrachtet werden. Die Vorr. 
ist allgemein zur Sublimationsanalyse vcrwcndbar. — Die Verholzung an den 
Haaren der vegetativen Organe tritt im allgemeinen nur bei ycrdicktcu auf u. 
variiert bctriiclitlich. Besproclien wird die Verholzung an den Haaren der Samen 
von Strychnos u. Strophanthus, der Friichte von Anis, der Bliiten yon Malya, 
Tilia u. Koso, der Bliitter von Althaea, Hamamelis, Juglans, Malya, Rubus fruti- 
cosus u. Rosmarinus. Bei der Ycrfiilschung yon Maj orana erwiesen sich ais yer- 
holzt die Haarc der Bliitter yon Rlius coriaria; bei den Biisclielhaaren der Cistusart 
fiirbt sich mit den Verholzungsreagenzien zuniiclist die den Haaren gemeinsame 
Basis. (Schweiz. Apoth.-Ztg. 62. 381—83. Bern.) D ie t z e .

P. R,emlinger, Konsamierung des Wutvirus in Campherol. Campherhaltiges
Ol ist zwar dem gewohnlichen fiir diesen Zweck uberlegen, so daB es mangels 
Glycerins fiir tjbersendung yerdiichtigen Materials an das Untersucliungsinstitut 
benutzt werden kann, gewiihrleistet aber aucli keinc dauernde Konserrierung. 
(C. r. soc. de biologie 91. 350—51. Tanger, Inst. P a s t e u r .) S p ie g e l .

H. Mentzel, Neue Arzneimittel, Spezialitdten und Vorscliriften, Antisłenocardio 
(Hausmann, St. Gallen), Pilul. antistcnoeardioicae nach Prof. II. MCLLer, I. Tlieo- 
bromin, NaNOa, Strophanthus; H. auBcrdem K J , gegen Arteriosclerose u. Steno- 
cardie. — Audax (E x n e rw e rk , Kiinigstein a. E.), Kauguunimi. — Ceverin (F. Ad.
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R ic iit e r  & Co., Riidólstadt), Alum. acet.-salicyl., Kinder-, FuB- u. Kórpcrpuder. — 
Chirargrin, Seifenpulver, Quarzsand u. etwas Na.,C03. — Oinnocyl, Cholesterinlipoid 
ii. Benzoylcinnamat. — Comprełten Chloralobromwn compos. (Me e c k , BoEHRINGER, 
K noll), Chloralhydrat, KBr je 0,25 g, Extraet. Hyosc., Cannab. ind, je  0,002 g, 
Suce. Liąuirit. et Ol. aetlier. qu. sa t., boi Selilaflosigkcit usw. — Galmatiner 
(Gabat a .-G ., Berlin-Sclioneberg), Malzwein. —  IL/pertherman (S ii cli s. S erum - 
w e rk , Dresden), MilcheiweiBkorper u. sapropliyt. Baeterium coli-Stamm. — Insulin 
Teteicob (T n . T e ic h g r a b e r ), niederland. Insulin; 5 cem =  100 neue Einlieiten. — 
Isałose (Ka r l  E n g e lh a rd , Frankfurt a. M.), 1 g Bromsalz u. wiirzende Salze in 
Bouillonwiirfeln. — Joliosan (San ab o, Wien), Oyariensubstanz u. salzsaures Yoliim- 
bin. — .Tułacen ( S a e e h a r in fa b r ik ,  Magdeburg), hydrierte Naphthaline u. organ. 
Cu-Yerbb., gegen Liiuse u. anderes Ungeziefer. — Kalandrol-Badesalz, NaCl, 
NaoSOj, FeO ais Glycerid u. Glycerin. — Kohrsoform (Bode & Co., Hamburg), 
geruchloses IlCIIO-Praparat. — Kohrsolin, ein dem Creolin analoges Prod. — 
Lebral, zur Beseitigung von Leberflecken. — Lułeosan (San ab  o, Wien), aus Corpus 
luteiun. — Neuro-Yałren  ( B e b r i n g w e r k e ,  M arburg ), 4°/0 'g- Yatrenlsg. mit 
Bakterienautolysat von Prodigiosus, Pyoeyaneus u. Stapliylokokken, ais Neryen- 
reizmittel. — Ovosan (S an ab o , Wien), aus Eierstocksubstanz. — Petrolan (MOl l e r
& T h e l e n , Jena), Holzteerderiv., granulationsanregend. — Santoninal, Wurmmittel. — 
Sironig, M aissirup  mit eelitem Honig. — Sprosrol, Sommcrsprossenmittel. — Tato- 
versan, beseitigt Tiitowierungen. — Tarbis, 1. Bi-Tartrat. — Yagilcn, Cliininbisulfat, 
Cliinosolborocitrat, 01. Cacao, Propliylacticum. — Ve>'»iox, Wurmmittel. — Yia rasa, 
(P a u l IIau b er, Dresden-frolkewitz), Ca-Salz des p-Toluolsulfonamids, Unkraut- u. 
llasenvertilgungsmittel. — Yohimpava (Al b e r t  C. D ung , Freiburg i. Br.), -organ. 
Doppelsalz von Yohimbin u. Papaverin.

Argocarbon (V0N H e y d e n , Radebeul), Silberkohle. — Berlyn, Cocainersatz, 
ahnlich dem Novoeain. — Bromcoleol, Brom, Cholesterin u. Olsiiure, bei Epilepsie.
— Doramad-Zalmcreme, CaC0 3  51 g , neutrale Xa-Seife G g, Glycerin 25,5, śither. 
Ole 0,98 g , dest. W. 16,5 g, Th(0H ) 4  aktiriert mit langlebiger Substanz 0,04 g. — 
Ferromel (Os k . S k a l l e r  A.-G., Berlin N. 24), Eisenpriiparat. — ITacnioprotin 
P l ia rm a g a n s ,  (Oberursel i. T.), artfremdes Blut, intravenos bei Tuberkulose. — 

Jecomel (Os k . Sk a l l e r  A .-G ., Berlin N. 24)', trockenes Lebertranprliparat. — 
Oxantlńn- (Me is t e r  L u c iu s  & B r On in g , Ilocbst a. M.), syntliet. Dioxyaeeton, eine 
Triose, angenehm sclimcckendes Pulver. — Protoferral (VON H e y d e n , Radebeul), 
Tabletten mit kolloidem Fe, entsprecbend 0,01 g Fe; Arseno-Protoferral, entspreehend 
5 Tropfen Sol. arsenicalis Fowleri. — Siromel (Os k . S k a l l e r  A.-G., Berlin N. 24), 
trockenes Guajakolpriiparat. — Thigmomel (Os k . S k a l l e r  A.-G., Berlin N. 24), 
trockenes Thymianpraparat. (Pharm. Zentrallialle 65. 359—61. 375.) D ie t z e .

— , Neue Arzneimiłtel. Adeps Lanac synthełicus (Dr. R u d . H a u s c h k e , Diissel- 
dorf-Koln), das wasserfreie u. das mit gleiclien Teilen W. gemisclite Prod. gleicben 
den entsprechenden Wollfetten, nur der Geruch ist anders, er erinnert an Harz bczw. 
Terpentin. — Psicain (E. Me r c k , Darmstadt), saures weinsaures d-T^-Cocain, ein 
Isomercs dea Blśitter-Cocains, Mol.-Gcw. 453, 23; die Lsgg. sind selir bestiindig u. 
konnen durch Kochen entkeimt werden. — Tispol (M. W OELir, Spangenberg bei 
Cassel), „molekulares Eutekticum von Phenyldimethylpyrazolon u. Acetphenetidin11, 
Antipyreticum u. Analgeticum in Tabletten. — Cancrodoron, wss. Extrakt aus 
Mistelarten. — Dynatrin, PapaYerin-Yohimbintartrat. — Spasmyl (Gehe), Campher- 
Benzyh-alerianat. (Pharm.-Ztg. 69 . 674—75. 6 8 8 .) ' D ie t z e .

H., Neue Arzneimittcl und Vorschriften des Auslandes. Biiclerol, BiOCl. — Jod- 
heocarin, CaJ3 -(CIT2'!0>\.,. — Quinisal, Verb. yon Acetylsalieylsiiure mit Chinin. — 
Sobiase, Bi(OH)s in ‘ S-haltiger Fettmischung suspendiert. — Unguentum Picis 
liłhanthracis, 10 Teile Pix lithantliracis, 30 Teile Lanolin u. 40 Teile Yaselin. —
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Anliastlimapastillen, je 36 g Stramonium, Lobelia u. Tannennadeln, 28 g Cuboben, 
84 g K N 03, 14 g Hohlzkohle, 7 g Eucalyptusol, zum Eiiucliern. — Femergine 
(Sa n p o z , Basel), ein Alkaloid aus Mutterkom von bestiindiger Zus. (Suddtsch. 
Apoth.-Ztg. 64. 270.) D ie t z e .

Robert Werner, Klimakton. Klimakton ist cin ueues PrSparat zur Beliand- 
Ittng der Wecbseljalire der Frauen in Bobnenform mit je  0,03 g Eierstocksubstanz, 
0,006 g Schilddriisensubstanz, 0,15 g Bromural u. 0,15 g Ca-Diuretin. Darsteller: 
K n o l l  & Co., Ludwigshafen. (Pharm. Zentralhalle 65. 357—58. Ludwigs- 
bafen a. Rh.) D ie t z e .

F. Ranwez, Charakterislischc Reaklionen des Lumiiials. Zweite Reihe. (I. vgl. 
S. 722.) Das Nitroluminal wird reduziert (Zn -)- II 2 SO,), die Fl. diazotiert u. mit 
Phenolen gekuppelt. Besonders geeignet ist die intcnsiye blutrote Fiirbung, die mit 
fi-Naphthol nach Alkalisieren eintritt. Fiirbungcn trcten ferner ein mit u-Naphthol 
(orangerot), R-Salz (kirschrot), Phcnol (dunkelbraun), Resorcin (orangebraun), Phloro- 
glucin (braunrot), Guajacol (gelbbraun), Guajacolsulfosaure (gelbbraun), Thymol (braun- 
golb), Eugenol (kirschrot); nicht mit Vanillin, Hydrochinon, SalicylsUure, niclit 
charakterist. mit Pyrogallol u. Gallussiiure. Bei groBer Vcrd. gchen die braunen 
Fiirbungcn nach gclb, die roten mchr nach orangegelb iiber. Amylalkobol nimmt 
aus sauren Lsgg. den gesamten' Farbstoff auf. (Journ. Pharm. de Belgiąue 6 . 
501—5. Louyain.) Sp ie g e l .

G-ustav Meyer, Bismutum hydricum in kolloidaler Form ais Antidiarrhoicum. 
Bei Durclifiillen der Kinder bewiihrt sich ein frisch gefalltes Bi(0H ) 3  aus 10 g Bi 
bczw. 12 g Bi(01I) 3  mit 450 g Sirup. simpl., 40 g A. u. 2 Tropfen Zimtol. Das 
Bi(OII) 3  wird aus der Lsg. von 10 g Bi iu 75 g IIN 0 3  (25%) mit 28 g Na2 C03- 
10II,O in 280 ccm dest. W., Auswaschen u. Abpressen (mit Iland) erhalten. 
(Pharm. Ztg. 69. 687—88. Sondershausen.) D ie t z e .

Hermann Kunz-Krause, Uber spontanc Umsetzungsuorgangc in Pasta Zinci 
salicylata. Galenisclie Zubereitungen. 2. Mitt. Die in der vorigen Arbeit (S. 719) 
erwahnte Zinkpaste enthielt in 30 g neben 0,88 g freier Salicylsśiure noch 3,32 g 
Zn-Salicylat, das nachtriiglich in der Pastę infolge „innerer Arbeit“ aus ZnO u. 
Salicylsiiure sich gebildet hatte. (Arcli. der Pharm. 262. 115—17. Dresden, Tier- 
iirztl. Hochsclmle.) DlETZE.

E. y. Kyser und Frank C. Yilbrandt, YorUiufiger Bericht iiber die Wirjcung 
von Fettsduren a u f Linimenłe und Emulsionen. Eine Zunahme des Ólsiiuregehaltes 
iiber den, der durch CaO neutralisiert ist, beeinfluBt die innere Kohiision u. iiuBere 
Adhiision der Linimente nicht. Der auBere EinfluB der Schnelligkeit bei der 
Trennung in wss. u. olige Komponenten ubersteigt leiclit den EinfluB der Zunahme 
der Ca-Oleat-Mengen. Eine vollkommenero Emulsion ergibt sich mit NH 4  ais mit CaO; 
eine Zunahme der Menge N Il4-01eat erholit dic Viscositat; die innere Kohasion 
der Emulsionsteilchcn ubersteigt dic iiuBere Adhiision. Ein Zusatz geringer Jlengen 
Na-Silicat bewirkt sehr fcine Emulsionen. Ol-Emulsioncn mit arab. Gummi haben 
gute Bestiindigkeit; ihre innere Kohasion u. auBere Adhiision sind viel hoher ais 
bei den Emulsionen anderer Zus. Ggw. geringer Mengen Seife schutzt die Kolloide 
u. gibt bestiindigere Emulsionen. (Journ. Amer. Pharm Assoc. 13. 433—38.) D ie tz e .

Hans Schwarz, Sonimersprossenmiłłel. Da die Eutstehung von Sommersprossen 
durch Sonnenbcstrahlung katalyt. begiinstigt wird, sind Mittel, die fur die ultra- 
yiolętten Strahlen des Sonnenlichtcs undurcbliissig sind, wie braune Scbleier, braune 
Salben usw., Abwelirstoffe. Besonders wirksam ist salzsaures oder schwefclsaures 
Chinin, in lcichteren Fiillen Citronensaure. Vf. empfiehlt eiue Kombination aus
0,75 g Tragantpulver, 5 g salzsaurcm oder schwefelsaurem Chinin, 5 g Citronen
saure, 10 g Glycerin, 20 g Spiritus u. 60 g W . Vf. teilt noch andere Rezepte be-
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sonders von PrSparaten, dic akt. O enthalten, mit. (Seifensieder-Ztg. 51. 465—66.

Georg Lockemann uud Werner Ulrich, Zur Kenntnis des p-Toluolsulfochlor- 
amidnatriums (Chloramin T, Chloramin, M ianin, Aktivin). Dio baktericide W rkg. 
von p-Toluolsulfochloramidnatiium ist bei kiirzerer Einw. annahernd dieselbe wie 
die vou NaOCl-Lsgg. gleichen n. Gebaltes; beim Aufbewaliren sind seine Lsgg. 
aber in den meisten Fiillen haltbarer. (Desinfektion 9. 81— S9. Inst. R o b e r t  K o Cl i, 
Chem. Abt.) D ie t z e .

Byk-Guldenwerke Chemische Eabrik A. G., Berlin, llerstcllung klar bleibeu- 
der und zur mbcutanen Injcktion geeigneter Opiumausziige, dad. gek., daC man die 
Drogę mit einem gecigneten Losungsm. auszieht, den Auszug der Ultrafiltration 
unterwirft u. dann notigenfalls dureli Konzentrierung, dureli Sterilisation oder durcb 
Zusatz eines gecigneten Konseryierungsmittels lialtbar maelit. — In iiblieher Weise 
mit angesiiuertem W. oder wss. A., mit oder oline Zusatz von CH3 C0 2 H, aus Opium 
gewonnene Rohausziige werden z. B. einige Stdn. auf 100° erwiirmt, nach 24 Stdn. 
mogliclist klar filtriert u. dann durchs Ultrafilter, zweckmiiBig eiue Kollodiummembran, 
gegeben. Ein grofier Teil der dunklen Farbstoffe, die durcb gewohnliclie Filter 
hindurcligeben, bleibt hierbci auf der Membran zurUek. Die siimtliclic wirksamen 
Bestandteile in unzers. Form enthaltenden Opiumausziige sind von leuchtender 
Klarheit, gut lialtbar u. leielit sterilisicrbar. Dic gegenUber den ublielien galcn. 
Opiumpraparaten eine wesentlicli groBere Rcinlieit aufweisenden Prodd. sind auch 
zur subcutauen Anwendung geeignet. GroBere Ycrluste an wirksamen Alkaloiden 
treten bei der Ultrafiltration nicht ein. Z. B. zeigt eine vor der Behandlung 9,8% 
Morphin u. 5,1% Nebenalkaloide entlialtonde Opitimlsg. nach der Ultrafiltration 
9,6% Morphin u. 4,7% Nebenalkaloide. (D .E.P. 394869 KI. 30h yom 6 / 8 . 1915, 
ausg. 12/5. 1924.) S c iio ttla n d e k .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel (Schwciz), Herstellung 
haltbarer JEmulsionen olloslichcr Arzneimittel, dad. gek., daB man zur Lsg. der be- 
treffenden Arzneimittel so weit lialogenierte Ole yerwendet, daB diese die glciclie
D. liaben, wie die emulgiercnde Fl. — Die Arzneimittel werden in den lialogenierten 
Olen gel. u. die Ollsgg. alsdann mit den wss. Emulgierungsmm., wie Guihmi arabicum- 
oder Caseinnatriumlsgg. in W . emulgicrt. Man liiBt z. B. unter Ktihluńg solauge 
B r  in OUvenol eintroąfen, bis eine Probe die D. 1,02 zeigt, oder leitet solangc Cl2  

in das gekuhlte Oliyenol ein, bis die D. 1—1,02 erreicht ist. In dem bromierteii 
(chlorierten) Olwenol werden 20% Campher gel. u. 1 Teil der oligen Lsg. mit 1 Teil 
verd. Gummi- oder Caseinnatriumlsg. emulgiert. — Analog liiBt sieh eine Lsg. von 
Eucalyptusol in bromiertem Olwenol mit verd. Caseinnatriumlsg. emulgieren. (D. B,. P. 
397396 KI. 30h vom 9/5. 1922, ausg. 20/6. 1924. E. P. 200036 vom 15/2. 1923, 
ausg. 26/7. 1923. Schwz. P. 104439 vom 12/2. 1923, ausg. 16/4. 1924. D. Prior. 
8/5. 1922.) SCHOTTLANDER.

Walter Jankofsky, Waldenburg i. Schl., Ilersidlung von Itnpfstofcn bczw. 
Immunseren mit Ausnahnie eines solehen gegen Krebs, 1. dad. gek., daB man das 
Rcaktionsprod. zwischen Erreger u. Organismus, z. B. den Eiter, zwecks Abtotung 
der darin enthaltenen Krankheitserreger mit chem. Zusatzen, z. B. mit geringen 
Mengen Phenol, vcrsetzt oder mit Lichtstralilcu behandelt, so daB der Eiter in 
seiner urspriiglichen Beschaffenheit moglichst wenig yeriindert wird. — 2 . dadl 
gek., daB das Rcsiktionsprod. nach yorheriger Trocknung erwiirmt wird. — 3. dad. 
gek., daB man den nach 1. u. 2. erhaltenen Impfstoff in iiblieher Weise auf Ileil- 
seren ycrarbeitet. — Z. B. wird der Eiter nach Mogliehkeit steril aufgefangen u. 
dann entweder bei Tempp, bis 65° ein oder mehrmals je 1 Stde. erwiirmt, gegebenen- 
falls unter Zusatz von 5% Phenol, oder in diinnen Schicliten dem Sonncnlicht oder

Ebenhausen-Munchen.) K. L indner .
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der elcktr. Bogenlampe oder der Ilg-Dampflainpe (letztere beide in etwa 1  m Ent- 
fernung) im ganzen ca. 12 Stdn. ausgesetzt. H icrauf wird durcli Kulturyerf. oder 
Tieryers. auf Sterilitiit gepriift u. schlieBlich das Priiparat durcli Zusatz yon W. 
oder physiolog. NaCl-Lsg. auf die zur Immunisicrung geeignete Konz. gebracht, 
wobei ein etwaiger Phenolgehalt 0,5% betragen soli. Durch parenterale Zufiihrung 
des Ileaktionsprod. liiBt sich auch gegen Erkrankungen, bei denen eine Hautimpfung 
u. Iimnunisieruug nach Art der Pocken nicht moglich ist, eine kraftigc Immuni
sierung erzielen. (D.E,.P. 394735 KI. 30h vom 26/1. 1922, ausg. 12/5.
1924.) SCHOTTI.ANDEB.

P. Beiersdorf & Co., Inc., New York, V. St. A., iibert. von: Ernst Friedrich 
Mliller, Hamburg, Dcutscliland, Zm parenteralcn Injektionen geeignetes Milchpraparał. 
Unter streng asept. Bedingungen beim Melken entnommęne Milch yon Tieren wird 
sofort daran anschlieBend in ublicher Weise von den FcttStoffen befreit u. un- 
yerzuglich in Ampullen abgefiillt. Diese werden yersclilosseu u. die Milch griiiidlicli 
sterilisiert. Nur unter diesen Bedingungen gewonnene PrUparate sind frei yon 
schiidlichcn Nebenwrkgg. bei der Injektion, wie AbszeBbildung an der Einstich- 
stelle, Temperatursteigerungcn bezw. Auftreten von Fieber u. Schmerzen. (A. P. 
1492214 vom 30/8. 1921, ausg. 29/4. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

Salo Bergel, Berlin-Wilmersdorf, Iferstellung eines Antistoffes gegen Sypliilis- 
spirochaten nach D. E. P . 367 555, dad. gek., daB der fertige Extrakt mit glykochol- 
saurem Na, Sarsaparillaextrakt oder saponinhaltigen Stoffen ais Aktiyatoren fiir die 
im Extrakt enthaltenen Fermentc yersetzt wird. — Durch diese Zusatze wird die 
Wirksamkeit des Antistoffes noch gesteigert. Sic iiben nicht nur eine gewisse Einw. 
auf die Bewegliclikeit der Spirocliiiten aus, sondern dienen einerseits ais Aktiya
toren fiir die nach Art yon lipat. Fermenten wirkeiulen Bestandteile des Extraktes, 
andererseits ais Schutżkolloide fiir dic in kolloidaler Lsg. befindliclicn EiweiBstoffc 
dcsselben. (D.R. P. 396662 KI. 30h vom 3/3. 1923, ausg. 5/6. 1924. Zus. zu
D.R.P. 367 555; C. 1923. II. 887.) SCHOTTLANDER.

W alter S. Terhune, Brooklyn, New York, Y. St. A., Mittel gegen Gallensłeine, 
besteliend aus reinem Oliyenol, einer geringeren Menge Ricinusol, etwas BrechnuB- 
tinktur, Wintergriinol u. Thymianol. — Durch den Zusatz von Ricinusol u. Breeh- 
nuBtinktur wird die Peristaltik gesteigert, so daB dic Gallensteine leicliter in den 
Darni Ubertreten konnen, WintergrUnol u. Thymianol wirken schmerzlindernd beim 
Durchgang der Steine. (A. P. 1490494 yom 22/6. 1923, ausg. 15/4. 1924.) Sc iio t t l .

The Pepsodent Company, Chicago Illinois, iibert. von: Rudolph A. Kuever, 
Iowa City, Iowa, V. St. A., Zahnreinigungstnittel, besteliend aus wasserfreiem CaS0 4 

u. saurem Ca-Phosphat. — Man yersetzt ein aus CaSO, u. saurem Ca-Phosphat 
bestehendes Gemisch mit etwas Pflanzenschlcim, groBcren Mengen eines sauren 
Fruchtsaftcs, Glycerin, etwas W. u. einer ausreichenden Menge eincs Gcschmacks- 
yerbesserungsmittels. Das wasscrfreie CaS04 dient ais mildes, den Zahnschmelz 
nicht angreifendes Schleifmittel, wahrend der sauro Fruchtsaft die Speichel- 
absonderung befordert. Das saure Ca-Phosphat yerleiht dem Mittel die saure Rk. 
(A. P. 1491408 vom 8/3. 1922, ausg. 22/4. 1924.) Sc h o t t l a n d e r .

Chemische Fabrik Titania Gr. m. b. H., Berlin, Jlerstellung kohlensaurer 
Bader unter Verwendung yon N allSO j, dad. gek., daB das N aIIS0 4  bis zur Ent- 
fernung alles abspaltbaren W. einem SchmelzprozeB unterworfen wird u. die so 
gewonnene M. auf gleiclimaBiges Korn zcrklcinert wird. — Durch die Uberfuhrung 
des NallSO.! in Na-^SjO, wird die korrodierende W rkg. des ersteren auf das Ver- 
packungsmatcrial ycrhindert. Die C02-entwickclnde W rkg. bleibt liierbei un- 
yeritndert; gleichzeitig wird eine zuyerliissige Dosierung der Dauer der C0 2 -Entw. 
ennoglicht. (D. R. P. 352 046 KI. 30h vom 30/11. 1920, ausg. 24/6. 1924.) Sc h o t t l .
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G. Analyse. Laboratorium.
F. Emich, Uhcr die Fortschritte der Mikrochemic. I. Ubcr die Fortschńtte der 

Mikrochemie bis zum Jahre 1911. (Mikrochemie 2. 52— 70. Graz. — C. 1911.
II. 639.) RO i il e .

E. T. Leemanns, E in neues JTahnkuken. Bci dem Kiiken ist eine der seitlichen 
Begrcnzungcn der Bolirung weggelassen, sodaB bci geschlossenem Ilahn, der Inhalt 
des Kiikens in ofFener Verb. mit dem Sclieidctrichtcrstiel stcht und die in der 
Durchbohrung yerbliebene FI. herunterfiillt. Der Halin ist ais Dreiwegehahn ver- 
wendbar und leicht zu reinigen. (Chem.-Ztg. 48. 526. Rotterdam.) J u n g .

A. Nagy, Eine Pipette fiir mikrochemische Untcrsuchungcn. Zur Vermeidung 
des Ansaugens von Fil. mit dem Mund yerwendet Yf. eine Pipette fiir kleine 
Flussigkeitsmengcn, dic aus einer engen graduierten Glasrohre bestelit, wclclie 
durch einen Gummischlauch mit einer gliisernen Prayatzspritze (Inhalt 1 ccm) ver- 
bunden ist. — Die grobe Dosierung der aufgesogenen Fliissigkcitsmengc erfolgt 
durch die Spritze, die feinere durch die Graduierung der Pipette. (Mikroclicinie 2.
19—20. Innsbruck.) I I o r st .

A. Snow, Befestigung von SUberduumlitigen an den Enden von Glasrohren. Um 
eine Glasrohre lialbkugelig durch cin entsprechend gestaltetes GcfiiB (tliimble) aus 
Ag-Blcch dann zu yerschlieBen, wenn dic Anwendung eines Kittes nntunlich ist, 
wird dic Rohre, dereń Durchmesser etwa 1 mm groBer ist ais derjenige des DSum- 
lings, am Ende so wcit yerjiingt, daB sieli dieser iiber die Rohre scliieben liiBt. 
Alsdann wird die Rohre in dem Abstand 3 mm yon ihrem Ende noeli weiter yer- 
jiingt, sodaB, wenn sie iiber den Diiumling gescliobcn ist, cin ringformiger Zwischen- 
raum entsteht, dessen W and niatt gescliliifeii u. mittels fl. P t (Liquid Platinum) mit 
einer festhaftenden Pt-Schicht iiberzogen wird. Diese wird yerkupfert, mit einer 
Ni-Sehicht iiberzogen, worauf der ganze Zwischenraum mit Weichlot angefiillt u. 
so an dem Ag befestigt wird. (Journ. Scient. Instruments 1. 126. National Pliys. 
Dep.) BOt t g e r .

Malcolm Dunbar, Die Kettenwagc. Bci dieser Wage ist an dem Wagebalken 
das eine Ende einer dunnen !Metallkette befestigt, dereń anderes Ende mittels eines 
Sclilittcns liings eines Tcrtikal stehenden MaBstabes yerschobcn werden kann. 
Jeder der 100 Teilstriclie dieses MaBstabes entspricht einer Bclastung der be- 
trefFcnden Wageschale von 1 mg, u. durch einen Nonius lassen sich nocli Zchntcl 
des Abstandes zweier Teilstriclie ablesen. Durch die Metallkette werden die Reiter 
u. die Gewicht8 stucke unterhalb 1 Dezigramm entbehrlieh, so daB die (bis auf
0,1 mg genauen) Wiigungen weit rasclier erfolgen konnen u. Fehler beim 
Addieren der Gewichtsstiicke nahezu ausgeselilossen sind. (Journ. Scient. In 
struments 1. 160.) BOt t g e r .

R. H. Coutts, Edward M. Crowther, Bernard A. Keen, Sven Oden, Eine 
automatische und kontinierliięh anzeigende Wage. Vff. beschreibeu eine analyt. Wage, 
welche eine elektromagnet. Selbstregistrierung besitzt. In einem stromdurchflosseneli 
Solcnoid wird die Stromstiirke automat, so eingestellt, daB die Anziehungskraft auf 
einen Magneten, welcher yon einer Wagscliale herunterhiingt, so groB ist, um 
dic Wage gerade im Gleicligewicht zu halten. Die Einstellung des Solenoidstromes 
gescliieht durch einen liings eines W idcrstandsdrahtes beweglichen Gleitkontakt, 
dessen Bewegung andererseits durch den Aussclilag des Wagbalkens geregelt 
w ird, wenn der Ictztere sich aus seiner Gleichgewichtslage entfcrnt. W ird also 
eine Wagscliale stiirker belastet, dann wird der Stromkreis automat, gesehlossen 
u. mit jeder weiteren Gewichtsiindcrung aucli die Stromstiirke des Solenoids durch 
automat. Yerschiebung des Gleitwiderstandes geiindert. Von Yorteil ist diese 
Wage dann anzuwenden, wenn es sich darum handelt, zeitlich verlaufeude Gewichts-
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lindenińgon zu messcn, wie dies z. B. bei Trocknungs- oder Verdampfungsvorgiingen 
der Fali ist. (Proc. Royal Soc. London Serie A- 106. 33—51. Harpenden, Rothamsted 
Esperiment. Stat.) B e c k e r .

L. H. Clark, jEine, Badiumwage. Die Konstruktion der Wage berulit auf dem 
der W age fiir Riintgenstrahlen zugrundc liegenden Prinzip. (Russ u. Cl a r k , 
Philos. Magazine [6 ] 44. 1159; C. 1923. IV. 761.) Zwoi dureh eine isoliertc Elek
trodo mitcinander in Verb. stehendo isolierte Kammern werden dadureh, daB man 
sic mit den Polen derselben Stromquelle verbindet, auf einer konstanten Potential- 
differenz eJlialten. Die Kammern werden dann gleichzeitig, die eine der /-Str.alilung 
des zu untersuchenden PrSparates, die andere der a-Stralilung einer sehr kleinen 
Ea-Mengć ausgesetzt. Nunmehr wird das Priiparat so weit versehoben, daB dic 
isolierte Elektrodo ein konstantes, dureh den Ausschlag eines Goldbliittchens an- 
gezeigtes Potential crlangt. Genauere Vorschriften zur Kalibrierung der Wage 
werden gegeben. Sie soli zur raschen u. bcąuemen Best. des Gehaltcs von Ra-
Salzen, dic in Metallrohren eingcsehlossen sind, an Ba dienen, um z. B. bei der
Radiumtherapie Vcrluste an Ba zu entdccken u. zu ycrhindcrn. (Journ. Scient. 
Instruments 1. 137—41. Middleses, Hospital.) BOt t g e r .

Gustav F. Hiittig und Kuno Schmitz, Ycrsuche iiber die Yerwendung von 
Porzellanticgeln mit filtrierenden' Boden in der analytisehen Chemie. (Ygl. IIO t t ig , 
Ztschr. f. angew. Cli. 37. 48; C. 1924. I. 1693.) Fiir die Verss. wurden
Tiegel in Goochtiegelform gewiililt. Gegen Angriffe von W ., IICl, konz.
Ammoniak sind die Tiegel durcliaus bestiindig, dagegen nicht gegen starkę Lauge, 
was aber fiir die quantitative analyt. Chemie nicht von Bedeutung ist. Die Tiegel 
konnen iiber dem vollcn Teclu-Brenner erhitzt werden. Es fand keine Yeriinderung 
der Porositiit statt. Es kiinnen somit Ndd. selbst bei holien Tempp. gegliiht 
werden, worin einer der wesentlichstcn Vorteile der Tiegel besteht. Die Trocknungs- 
geschwindigkcit ist nur wenig geringer ais bei Glasfiltertiegel. Die Durchlauf- 
geschwindigkeit fiir W. ist ctwa doppelt so groB wie bei gewohnlichen Gooch- 
tiegeln. Dic Analyscnergebnisse waren immer sehr gut. Das liistige Veraschen 
der Papierfilter mit der zeitraubenden u. Fehlerquellen einschlieBcnden Nacli- 
bcliandlung fiillt hier yollstiindig wcg. Diese Vorteile wiegen bei weitem die 
etwas liingere Filtrationsdauer dieser Tiegel auf. Die Tiegel stammten aus der 
Staatl. Porzellanmanufaktur zu Berlin. (Ztschr. f. anal. Cli. 64. 224—27. Jena, 
Univ.) I I o r s t .

M ax Groflmann, Apparat zur Filtration von Quecksilbcr. Das Hg wird mittels 
einer Luftpumpe dureh eine Kolonnc yon Glasfrittenfiltern in eine Woulfsche 
Flasche gesaugt, aus der es durcli einen Hcber in eine Sammelflasche geliebert 
wird. (Chem.-Ztg. 48. 506. Jena.) J u n g .

H. P. Waran, Eine neiic Form einer automatisclien IIochvakuum-Quecksilber- 
pumpe. Vf. konstruiert eine Pumpe mit Sprengelwirkung, welclie insofern automat, 
arbeitet, ais ein trockencr Luftstrom das lierunterfallende Hg wieder in dessen 
hoher gelegenen Ausgangsort mitnimmt. Die bei diesem System auftrctenden Ubel- 
stiindc, wie geringe Sauggeseliwindigkeit u. Abhiingigkeit der Sauggeschwindigkeit 
vom jewciligcn Druck (bei holien Drucken wird die Sauggeschwindigkeit Nuli) 
werden untersucht u. Neukonstruktionen dieses Pumpentypus angegeben, welche 
ein lioheres Vakuum erzielen sollcn ais eine Gaedepumpe. Dabei liaben sie den 
Yorteil, weniger Hg zu yerbrauclien. (Proc. Pliysical Soc. London 34. 120—25. 
1922.) B e c k e r .

H. P. Waran, Eine rercinfachte Form der Quecksilberdampfpumpe. Es wird 
yorgeschlagen, den Kondensator fiir den Hg-Dampf, dureh welchen die letzten 
Reste Luft yerdriingt werden, nicht wie bei der Langmuirschen Pumpe (Gen. 
Elect. Rev. 1916. 1060) yertikal oberhalb des SiedegefaBes, sondern seitwiirts yon
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ihra mit scliwacher Neigung gegen den Horizont anzubringen, so daB das kon- 
densierte lig  von selbst in das SiedegefiiB zuruckflieBen kann, in welclies es durch 
eine in der Niihe des Bodens befindliehe Oftnung eintritt. (Journ. Scient. Instru
ments 1. 51—54. 1923.) BOt t g e r .

H. P. W aran , Eine sdbsicvakuierende Quecksilberdampfla»ipe. An den positiyen 
Elektrodenschenkel der Quecksilberlampe ist ein kugelforiniger Behalter an- 
geschmolzcn, der mit Hg gefullt u. mittels dessen es bei passendcr Neigung der 
Lampe moglich ist, sie ganz mit Hg zu fiillen. Die Luft tritt dann in einen 
zweitcn teilweise mit Hg gcfullten Behalter, in dem oberhalb des Hg durch eine 
gewohnliche Saugpumpe ein luftyerd. Baum erzeugt ist. (Journ. Scient. Instruments
I. 54—56. 1923.) BOt t g e r .

John J. Manley, Eine Słorung in der Sprengel-Piimpe: Ilire Ursadie und eine 
Yerbesserung. Yf. beschreibt dic storende W rkg. von Luftsiicken an der inneren 
Oberfiaclie der Pumpe u. die Mogliehkeit ihrer Bcseitigung. Die angegebenen 
neuen Pumpenmodelle zeigen eine groBe Konstanz der Saugwirkung. (Proc. 
Physical Soc. London 34. 86—91. 1922.) B e c k e r .

Samuel Palkin, Einfadie Yorrichtung fiir die Anordnung der Jfebcrsiiule des 
Soxhleisdien Extraktionsapparates. Dic Vorr. besteht aus einem zylindr. Pfropfeu 
mit einer triehterartigen Krone u. einem kon. Boden; sie enthiilt im Innern eine 
hohle Rohre. Nachdem der Fingerhut auf die niitige GroBe zureclit geschnitten 
wurde, wird der Pfropfen in das obere (Extraktions-)Reservoir des Soxhletapparates 
eingesetzt; er besteht in der Eegel aus Glas, kann aber aus Metali, besonders Al, 
angefertigt werden. Abb. im Original. Der Vorzug der Vorr. besteht u. a. darin, 
daB das gesamte Vol. des Losungsm. bedeutend verringcrt werden kann, wenn die 
Menge des zu extrahiereuden StofFes sehr gering ist. (Journ. Amer. Phann. Assoc. 
13. 319—20. Washington, U. S. Dept. Agriculture.) D ie t z e .

W. N. Bond, Yiscositalsmessungen mit llilfe  von Offnungen und kurzeń Rohren. 
Bci Viscositśitsmessungen durch das AusflieBen von Fl. aus engen Offnungen miissen 
Korrekturen an den erlialtenen W erten angebraclit werden, da an den Enden der 
Rohren ein anomales FlicBen eintritt. Vf. laBt Geinische von W. u. Glycerin aus 
Rohren von verschiedener Liiiige auslaufen u. untersuclit den EinfluB, den das 
Rohrenende auf die Resultate ausiibt. E r leitet fiir das ICorrektionsglied eine all- 
gemeiu giiltige Formel ab. Bei nicht zu laugen Rohren berechnet sich dic Yis- 
cositiit einer Fl. aus der AusfluBgeschwindigkeit fi =  71 r i j ; / 8  Q(l -f- 2 kr) ,  wenn 
k =  konstant =  0,573 +  0,009, l — Lange der Rohre, r =  Radius der Rohre, 
p  — Druokdiftcrenz, welche das FlieBen bewirkt, Q =  Vol. der Fl., welches pro 
Sek. ausfliefit. (Proc. Physical Soc. London 34. 139—44. 1922.) B e c k e r .

Guy Barr, Capillarrohren-Yiscosimełer. Teil I  u. II. Vf. diskutiert eingehend 
die Prinzipien, welche der Konstruktion u. der Anwendung der Viscosimetcr zu- 
grundc liegen, bei denen die rclative Viscpsitat einer Fl. in bezug auf diejenigc 
einer Standardfl. aus dem W iderstand ermittelt wird, den die Fil. beim Ilindurch- 
flicBen durch eine Riihre erfahren. Die Ergebnisse, dereń Einzelheiten sich im 
Auszug nicht wiedergeben lassen, werden insbesondere auf Ostwaldschc Yiscosi- 
mctcr der gewohnliclien Form angewendet. (Journ. Scient. Instruments 1. 81—86. 
111—16. 1923. National Phys. Lab.) BOTTGER.

A. 0. Rankine, Ein einfaches Yiscosimdcr fiir Oase. Der App., welcher ur- 
spriinglich zur Best. der relativen Viscositiit von Gasen bestimmt w ar, die nur in 
geringen Mengen yorliegen (Proc. Royal Soc. London, Serie A 84. 181; C. 1910.
II. 1121), beruht auf der durch einen fallenden Hg-Tropfen heryorgcrufenen Tran- 
spirationsbewegung des betreffenden Gases durch eine Capillare, fur welche die 
Poiseuillesehe Formel ais giiltig angenommen werden kann. Fali- u. Capillarrolire 
sind etwa 50 cm lsing, der Durchmcsser der ersteren ist am besten 3—3,5 mm, der-
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jenigc der letzteren 0,2 mm. Bcide sind mit ihren oberen u. unteren Enden iu die 
W and yon zwei kleinen kugeligen Beliiiltern von etwa 1 cm Durchmesser ein- 
gesclnnolzen, yon denen jeder einen Halin zum Einfiillen des betreffenden Gases 
triigt. Die Liingc des ITg-Tropfens betriigt 5 cm; er bewegt sich zwischen zwei 
30 cm yoneinander entfernten u. moglichst s. zum gauzen App. angobrachten 
Marken. Um die Messungen auBer bei gewohnlicher Temp. noch bei 100° aus- 
fiihren zu konnen, ist der App. yon einem Heizmantel umgeben, durch den der 
Dampf von sd. W. gcleitet werden kann. Die Abhandlung enthiilt genauere An- 
gaben iiber die Anfertigung u. Handhabung des App., die mit ihm erreiclibare 
Genauigkeit u. die an den Beobachtungen anzubringenden Korrektionen. (Journ. 
Seient. Instruments 1. 105—11.) BOt t g e r .

Alan Pollard, Ein voltetandig eintauchendes Ihjdrometer. Yf. besclireibt ein 
aus Glas liergestelttes yollig untergetanehtos Ariiometer u. entwickelt dessen Theorie. 
Das eine Ende des App. rollt auf einer ebeneu, horizontalen Glasfliiche, das andere 
bewegt sich yor einer kreisforlnigen Skala, wobei Anordnung u. Verteilung des 
Stoftes, aus dem das Ariiometer bestelit, derart sind, daB die Verbindungslinien 
des Krummungsmittelpunktes von dcm die Glasplatte beriihrcndcn Fliiclienelement 
mit dem Schwerpunkt des Ariiometers einerseits, mit dem Angriflspunktc des 
Auftriebs andererseits in dem Rriimmungsmittelpunkt einen kleinen Winkel a  cin- 
schlieBen. Befindet sich die Yorr. in der Gleiehgewichtslage, so ist, wie abgcleitet 
wird, die Tangente des Neigungswinkels des App. gegen dic Horinzontale der D. 
der FI. proportional. Seine Empfindlichkcit hangt von dem reziproken W ert yon 
sin a  ab u. kann durch geringe Ver:indcrungen yon u  sehr erlicblich geiindert 
werden, ohne daB die Dimensioncn des Arfiometers eine wesentliche Andcrung er- 
faliren. Zwei Instrumcntc fiir die Dichteinteryalle 1,000 bis 1,200 u. 1,25811 bis
1,26035 werden niilier besehrieben; sie sind besonders zur raschcn Best. der D. 
zaher Fil. geeignet. (Journ. Seient. Instruments 1. 97—104. 129—36. Imp. College 
o f Science.) BOt t g e r .

Friedrich Hoeltzenbein, Die Methode von 11. F. Weber zur Bestimmung des 
Dijfusiomkoeffizienten von Salzlosungen. Vf. yersucht eine von W e b e r  (Wied. 
Ann. 7. 536 [1879]) angegebene Methode zur Best. des Diffusionskocffizienten yon 
Lsgg. abzuiindern, um brauchbarerc Rcsultatc zu erhalten. Das Prinzip dieser 
Methode beruht auf der Messung einer Poteutialdifferenz, welclie entsteht. wenn 
zwei Elektroden in zwei Fil. yon ungleicher ICouz. eintauclien. W ird den Fil. die 
Mogliclikeit gegeben, ilire Konzentrationsuntcrschiede durch Diffusion auszuglcichen, 
dann nimmt die Potentialdifterenz ab u. man bat in dieser Andcrung ein MaB fiir 
den Diftusionskoeffizienteu. Es ergaben jcdoch Verss. des Vfs., daB infolge der 
storenden Anfangspolarisation der Elektroden diese Methode nur sehr ungenaue 
Resultate liefert u. daB selbst bei Beriicksichtigung yon Korrcktionsgliedern keine 
eindeutigen Ergebnisse erzielt werden konnen. (Ztschr. f. Physik 24. 1 —9. 
Mttnster i. W.) B e c k e r .

Otto Berg, Werner Schwerdtfeger und Rudolf Thaller, Ein Normalmeft- 
gerat fiir Rontgmstrahlen. Vff. stellcn die Bedingungen fest, unter welchen die 
Ionisationskammer prakt. fiir dic Messung yon X-Strahlen benutzt werden kann: 
Zuniiclist Fiillung der Kammer mit Druckluft zur yollkommcnen Ausnutzung der 
liehtelektr. ausgelosten Elektronen zur Ionisierung; geeignete Form der Elektroden, 
Anordnung der Schutzelektroden u. der Ein- u. Austrittsoftnungen der Strahlen 
zur Yenneidung der durch Auftreften yon X-Stralilen auf feste Korper ausgelosten 
W rkgg.; Yermeidung der Strcustrahlenwrkg. an der Kammerwandung. — Im 
Original ist ein diesen Auforderungen geniigender Druckluftapp. im Bilde wieder- 
gegeben u. eingehend bcsclirieben. (Wissensch. Veroffent. d. Siemens-Konzems 3. 
[2] 162—76. S ie m e n s  u . H a l s k e  A.-G., Wcmerwerk). H o r st .
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A. G riffiths und W . T. H eys, E in  ncuer Apparat zur Messung der Polari- 
sationskapazitiit von Platinplatten in  Schwefelsąure. Vff. beschreiben eine neue u. 
einfaebe Versuchsanordnung zur Messung der Kapazitiit elektrolyt. Zellen. Fiir 
Elektrizitatsyerluste u. Selbstdepolarisation der Zellen werden Korrekturen an- 
gebracht. Die Messungen stimmen untereinander auf 1 —2% uberein u. zeigen auch 
geniigende Ubereinstimmung mit anderweitigen Verss. (Proc. Physical Soc. London 34. 
169— 74. 1922.) B e c k e r .

Alfred L. Ferguson und Gerrit Yan Zyl, Die Messung von Zcrsetzungspoten- 
iialen. Es wird eine Versuchsanordnung besclirieben u. schemat, gczeiclmct, dic 
gestattet, Zersetzungspotcntiale u. Uberspanmmgen gleichzeitig nach der direkteu 
u. nach der Kommutatormethode zu messen. Es ergab sieli, daB unter gleichen 
Umstiinden die direkte Methode stets holiere W erte ergibt. Alle Resultate der 
Kommutatormethode sind Mittelwerte iiber eine gcwisse Zeit u. hiingeu stark von 
der Art der Anordnung des Vers. (Kommutatorgescliwindigkeit, Zeitpunkt der 
Messung usw.) ab. Sie u. ebenso die Resultate der direkteu Methode unterliegen 
auBerdem betriichtlichen Anderungen bei Anderung der ElektrodengroBe, des 
Potentials oder der Stromdichte. (Trans. Amer. Electr. Soc. 45. 16 S. Ann Arbor 
[Mich.], Univ. Sep.) H e r t e r .

F. K. Studnićka, Eine Lampe zum Mikroskopieren. Es handclt sieli um eine 
Gliihlampe (etwa 55 Kerzen) mit lialbkugelformigem Metallschirm, der sich durch 
llerablassen von 2 Fallscliirmen zu einer Ilohlkugel ergiinzen liiBt. Die offene 
Lampe beleuclitct eine brcite Fliiclie des Arbeitstisches, wahrend die gesclilossene 
das Lieht durch eine Óflhung u. eine Rolire, in der sich eine plankonvexc Sammel- 
linse von 10 cm Brennweite yerschiebeu laBt, nacli auBen sendet u. das Beleuchtcn 
des Mikroskopspiegels oder von snderen Gegenstanden ermoglicht. (Ztscli. f. wiss. 
Mikroskopie 40. 359—61. Briinu, Univ.) BOt t g e r .

Conrad Beck, Neucre Melhoden der Mikroskopbeleuclitung. I. Dunkełgrund- 
beleuchtung bei starker Vergro/ierung. Die Vorziige der Dunkelgrundbeleuchtung 
werdeu kurz erortert, u. es wird auf einen neuercu von der Firma R. & J. B e c k , 
Ltd., yerfertigten Illuininator hingewiesen, der fiir Linsen yon hoher numer. 
Apertur brauclibar ist. (Journ. Scient. Instruments 1. 148—49.) BOt t g e r .

Conrad Beck, Neuere Metlioden der Mikroskopbeleuchiung. II. Beleuehtung 
undurchsichtiger Objekte bei starker Yergrofienmg. (I. vgl. yorst. Ref.). Nach einer 
kurzeń Skizzierung der bisherigen Verff., undurelisichtige Gegenstiinde zu beleuchtcn, 
beschreibt Yf. zwei mit dem Objektiy yerbundene ringformige Beleuchtungsyorr., 
an dereń Innen- oder AuBeufiaclie das Lieht reflektiert wird, um dann das Objekt 
zu beleuchtcn, u. erortert die Vorziige sowie die Naeliteile der beiden Beleuchtungs- 
arten. Ferner wird eine Beleuchtungsyorr. besclirieben, bei welelier die zur Be- 
leuclitung dieuenden Strablen vcrtikal yerlaufen. (Journ. Scient. Instruments 1. 
238—42.) BOt t g e r .

F. K. Studnićka, E in  Schrank zum Zeichnen mikroskopischer Praparate. Der 
offene holzerne Schrank hat eine Hohe yon 92 cm, Liinge u. Breite von 54 cm. 
Einzelheiten sielie Original. Die Nachteile des sich durch seine Billigkcit aus- 
zeichnenden Zeichenschrankes gegenuber dem gleichen Zwecken dienendeu Edinger- 
Leitzsclien App. werden lieryorgehoben. (Ztschr. f. wiss. Mikroskopie 40. 353 
bis 358. Briinn, Uniy.) BOt t g e r .

George H. Needham, E in  neues Verfahren zur Bereitung von Styrax und 
Tolubalsam zur Anwendimg ais mib-oskopisches Einbettungsmiltel von hohem Be- 
f'raktionsindex. Styrax oder Tolubalsam lost man iu w. absol. A. u. filtriert; die 
Fl. giefit man laugsam u. unter stetem Umruliren in das 10—20-faclie Yol. dest. 
W., liiBt das Harz sich absetzeu, gieBt dic ubersteheude Fl. ab, befreit das Harz 
soyiel ais moglich yom W., lost nochmals in A., gieBt wieder in W. u. w7icderholt
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ilas Verf. nocli einmal. Dic dann crlialtcncn Ilarzc sind rein, konnen abgedampft 
u. getrocknet werden. SchlieBlich lost man in geniigend Chlf., so daB das Mittel 
leieht yom Glasstab abtropft. Die Rcfraktionsindiees waren bei Styras 1,5595 
bezw. 1,5923 (25°), bei Tolubalsam 1,6035 (25°), stimmen also mit denen der 
Ilandelsware gut ubercin. Nach 3 Jahren waren in den Priiparat.cn, welchc in die 
gcreinigtcn Harze cingebettet waren, lccine Ndd. zu schcn. (Journ. Amer. Pharm. 
Assoe. 13. 424—25. Univ. of Washington, Seattlc.) D ie t z e .

Lud.vik D rastich , Eine beąuemc Methode zum Einbetten in  Paraffin mittels ■ 
eines neukonstruierten Einbeiiungsapparates. Die Yorr. bestelit aus 2 ungleich 
groBcn Thermostatcn oder Wasscrbiidern. In dem groBeren wird das W. auf der 
Schmelztemp. der betreffenden Paraffinsortc oder auf einer um 2—3° hoheren 
Temp. erhalten u. kann von da in den kleinen Bekalter uberstromen, in dessen 
Deekfiaclie sieh 2 Verticfungen befinden, eine yiereckige mit schriigcn Wiinden, in 
der man das Objekt mit fl. Paraffin zum Einbetten bereitet, u. eine rundę fiir ein 
Topfehcn cnthaltcnd weiches Paraffin u. das Objekt, das m an'aus dem Therrno- 
staten hierher bringt. Ist das Objekt in dem Einbettungskastchen in der richtigen 
Lagc, so liiBt man das warme W. aus dem klciucren Wasserbad.ausflieBen u. so- 
gleicli k. W. aus der Leitung hiuzustromen. Nach 11 / 2  Min. ist das Paraffin er- 
starrt; man liiBt das k. W. ausflicBen u. wieder warmes W. hiuzustromen, so daB 
das Paraffin au den Wiinden sehmilzt u. aus der Vertiefung hcrausgenommen 
werden kann. Eine Formel zur Bereelmung des GroBenyerhiiltnisscs der beiden 
Wasserbiider wird abgeleitct. Bei einer 2. Form des Einbettungsapp. sind beido 
BchSlter mitcinaudcr fest yerbunden u. durch eine Luftschicht ais schlechten 
Wiirmcleiter getrennt. (Ztschr. f. wiss. Mikroskopie 40. 362—68. Briinn, Uniy.) BO.

T. M. L ow ry  und R. G. P a rk e r ,  Uber eine verbesserte Temperaturkontrolle 
beim Pirtfrichsehen Refraktometer. Es wird darauf hingewiesen, daB die Temperatur
kontrolle beim Pulfrichschen Refraktometer nur dann geniigeud ist, wenn dic 
AuBentemp. yon derjcnigcn im MeBgefaB nicht allzu yerschiedcn ist. Die Firma 
A dam  H ii.GEIŁ (London) hat das Refraktometer in der Weise abgeiindert, daB 
dic zur Zufuhr des W. dicnenden Bohrungen yergroBert wurden, wodurch die 
durch dieselbe Puinpc bewegtc Wasscrmcnge sieli etwa yerdoppeln liiBt. Zur 
Priifung des noch yerbleibendeu Fehlers wurdeu dic Brecliungsquotienteu besonders 
reiner StofFe (C6II0, C7 II8, CjII^Br,) fur 4 yerschiedene WellenlSngen (6708, 5790, 
5161, 4359 AE.) bei yerschiedenen Tempp. gepriift. Betrug die Temperaturdifferenz 
des Ileizwassers gegen dic Umgebung 9°, so ergaben sieh bei Anwendung des 
Ililgerseheu App. ais Tempcraturdifterenzeu zwischen Heizw. u. McBfl. 0,17, 0,16 
u. 0,27°, bei Anwendung eines ZeiBschen App. dagegen doppelt so groBe Żabien. 
(Journ. Seient. Instruments 1. 16—21. 1923.) BO TT GE li.

R . T. B e a tty , E in  Monoehromator fiir das ultraviolette, das sichtbare und das 
benachbarte infrarote Spektrum. Ausfulirliche Besehreibung eines groBen Mono- 
ehromators, dereń Einzelheitcn sieli oline die zahlrcichcn beigefugten Abbildungen 
nicht wiedergeben lasseu. Ais Hauptyorziige des Monoehromators werden heryor- 
gehoben: 1. dic Moglichkeit, die opt. Biinkc beliebig lang zu maclien; 2. die 
leichtc Vertauschbarkeit der yerschiedenen Teile, insbesondere der MeBapparate, 
Thermosaule, Selenzelle, photoelektr. Zelle; 3. die GroBe der opt. Elemente (dic 
Seitenliingc der Prismen betriigt 3'/*"); 4. dic Moglichkeit, Kolliinator- u. Fernrohr- 
linsen von beliebiger Brennweite zu yerwenden. (Journ. Scient. Instruments 1. 33 
bis 42. 1923. Belfast, Uniy.) BOt t g e b .

P. L iebert, Einfache Methode, a u f einem Mefidraht direkt die ps  abzulesen. Da 
der W idcrstand bei der Kompensationsmethode der EK., u. dicsc der pu  propor- 
tional ist, kann man den MeBdraht direkt nach pH teilen. MiBt man gegen eine
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Normalkalomelelektrode bei 18°, so ist pH =  (EK. —0,2864) : 0,05772. Dic EIv. 
des Westons ist 12,68-pn- Sollen 5 cm =  1-pn seiu, so liegt der Punkt 0 p n  
24,81 cm yom Beginn des MeBdralites, u. ein Weston muB bei 88,22 cm abkompen- 
siert sein; dies ist leiclit durch einen Yorsclialtwiderstand zu crreichen. Durch eine 
einfache Yorrichtung kann man den Punkt 0 p n  auf genau 25 cm yerlegen, als- 
dann muB der Weston bei 88,91 cm abkompensiert werden; die p^-S kala wird yon 
5 zu 5 cm aufgctrageu, so daB man direkt pu  ablieat. Das zu messende u. das Nornial- 
element liiBt man mit je  einem Stromschliissel dauernd angesclialtet, so daB man 
mit zwei Sehleifkontakten arbeitet. (Chem. Weckblad 21. 254—55. Ilelder, Rijks- 
inst. voor liydrografisch Visscherijonderzock.) W . A. R o t h .

J. F. Durand, Volumetrische Bestimniung („ Verbrennunga) des Kohlenstoffs durch 
Permanganatanhydrid. (Buli. Soc. Chim. de F ra n c e  [4] 35. 644—47. — C. 1924.
I I .  215.) Sp ie g e l .

H. MeeB und Bierhalter, Neuerc TJntersuclmngen iiber das Union-Gascalorimcter. 
Vff. haben fiir den Apparat — in dem eine abgemessenc Gasmenge unter Zusatz 
von Luft in einer geschlossenen Burettc durch elektr. Zundung yerbrannt u. die 
frei werdende Warnic auf eine Fl. iibertragen wird, dereń Menge konstant ist u. 
dereń Vol.-VergriiBcruug in einer kalibrierten Roliro gemessen wird — die Grcnzen 
der yollstiindigen Yerbrennung yerschicdencr Gase (CO, H, zwei yerscliiedene 
Sortcn Leuchtgas, CH4, C2 H „ C.JI2) bestimmt. Bei der unteren Explosionsgrenze 
war die Yerbrennung durchweg nocli nicht ganz yollstiindig, bei einem wenig dar- 
iibcrliegenden Mischungsyerhiiltnis wird jcweils das Masimum des kalorimetr. 
Eftekts erreicht u. bleibt konstant, bis er schlieBlich bei reicherem Mischungs- 
vcrhiiltnis wieder fiillt. Innerhalb eines gcwissen Mischungsberciches werden, inner- 
halb der McBfeliler ganze konstanto W erte erhalten. Diese Mischungsbereiclie liegen 
fur II bci einem %-Crehult ;m Luftgemisch yon 10—20 ccm, fiir CO 19—20 ccin, bei 
den beiden Leuchtgassorten bei 12—13 ccm, CH, ycrbrennt yollstiindig mit 6,5 bis
7,5 ccm, C2 H 4  u. C2 Il.j mit 3,5—5 ccm. Der App. wird mit Knallgas geeicht, u. es 
wurde besonders nachgewiesen, daB dic klcinen Abweichungen in der Zus. des- 
selben, die bei seiner elektrolyt. Darst. aus yerd., ev. durch Salzc yerunreinigter 
H 2 S0 4  auftrcten, nocli keine Feliler yerursachen- (Gas- u. Wasserf. 67. 393 
bis 394.) BOr n s t e in .

P. E. Y erkade u n d  J . Coops j r . ,  Calorimetrische Unłersuchungcn. V I. B e- 
stimmung der Verbrenmmgswarme von Salicylsaure; Yorschlag, diese Substanz ais 
sekundlire Standardsubstanz fiir  die Calorimetrie anzunehmen. (V. vg l. Chem . W cek- 
b lad  21. 13; C. 1924. I .  1238; V II. ygl. S. 509.) In  V . h a tte  Y e iik a d e  d ic Salicyl- 
saure schon  k u rz  ais U rsu b stau z  yo rgcsch lagen , d a  m an  m it e in e r einzigen U rsub- 
stanz (Benzoesiiure) n ach  dem  allgem einen U rte il f r iih e re r  T herm ocliem iker n ich t 
s ich cr g en u g  g e h t,  eb en sow en ig  w ie  m an bei g en au en  M aB analyscn m it e in e r U r- 
tite rsu b stan z  a rb e ite t. V on den s ie b en , f ru h e r  yon  S to i im a n n  u. M e r c k  ein- 
g e fiih rten  E ich su b stan zen  em pfiehlt sich  am  m eisten  d ie  Salicylsiiurc. D ic  Vff. 
b enu tzen  d ie f r i ih e rc , m it B enzoesiiure  g ceich te  A p p a ra tu r , a rb c iten  m it 1,5— 1,6° 
E rlio h u n g  b c i se h r  k o n stan te r  AuBcntcm p. (19,5°) u. 35 Atrn. Sauerstoff. U n te rsu ch t 
w e rd en  P rttp a ra te  yon  P o u l e n c ,  M e r c k ,  v a n  H e y d e n ,  K a h lb a u m , gercin ig te  
techn . Siiure. D ie  Siiure v o n  K a h lb a u m  w a r n ich t ganz re in  (schw achcr Salol- 
g e ru ch , schw ache  F arb u n g ). B ei U n re in h e it em pfiehlt sich  U m krysta llis ic ren  aus 
Clilf. oder A . — Y erfliichtig te oder y erstiiub te  S au re  k o n n te  in  keinem  d e r 48 V erss. 
im B om benw asscr nachgew iesen  w erd en . In  den e inzelnen  R eihcn  a  6—9 V erss. 
ist die m asim ale  A bw eich u n g  yom  M ittel d u rc h sch n ittlich  '/a P rom illc . D as all- 
g em einc M ittel is t ohne  d ic K ah lb au m sch e  S au re  5241,8 cal15 p ro  g ,  in  L u f t  ge- 
w ogen, ais E ich w ert w ird  5242 c a lls em pfohlen . B e r t h e l o t s  u . R e c o u r a s  W ert 
lie g t um  16 P ro m ille  hoh er, S to h m a n n s  u. L a n g b e in s  um  5 P rom ille , y o rau ssich t-



1924. H. G-.' A n a l y s e . L a b o r a to r iu m . 1245

lich wcil SiOlIMANNs Priiparat unrein war. — Die Obereinstimmung der W er te 
vou 5 yerschiedenen Priiparaten (mit oder oline Umkrystallisation) zeigt, daB die 
SSure geuiigend rem darzustcllcn ist; 20-std. Erhitzen auf 115° iindert den Yer- 
brcnnungśwcrt nicht. Die Siiure ist nicht im mindesten liygroskop. u. bei gewolin- 
licher Temp. nicht fliichtig; sie ist leiclit zu Pastillen zu pressen u. ycrbrennt aucli 
mit 23 Atm. Sauerstoff leieht, so daB kein Argument gegen die Annahme von 
Salicylsiiure ais sekundiCre Eiclisubstanz yorliegt. (Rec. trav. cliim. Pays-Bas 43. 
561—81. Rotterdam, Handelshochscliule.) W . A. Rotu.

Ernst Cohen, A. L. Th. Moesveld und W. D. Helderman, Ein Calorimeter 
zur deklrischcn, adiabatischen Bestimmung von Losungsicdrmcn. Ein iihnliclies 
Calorimeter zur Best. von spezif. Wfirmen ist frtther (Ztschr. f. pliysik. Ch. 95. 305. 
100. 151; C. 1920. 1Y. 517. 1923. II. 791) angegeben worden u. sclion zur Best. 
einer Losuugswiirme benutzt (Ztschr. f. pliysik. Ch. 93. 385; C. 1919. III. 297). 
Das Losungsm. wird mit dcm zu losenden Stoff (letzterer in zugesclimolzenen Kolb* 
chen bcfindlich) in ein geschlossencs Calorimeter gebracht; die Kolben werden 
nacheinauder, naclidem Temperaturgleiebgcwicht eingetreten ist, von auBen lier 
zerbroclien, die Abkuhlung moglichst yollstiindig durch elektr. Ileizung kompensiert. 
Das yergoldctc u. lackiertc Cu-Calorimeter befindet sich, durch Luft tlierm. isoliert, 
in einem stark geriihrten Petroleiimbad, das ebenfalls elektr. gelieizt wird. Der 
Riihrer des eigentlichcn Calorimeters enthiilt den elektr. Hcizkorper. Gemessen 
wird dic Losuugswiirme yon Ammonnitrat in einer konz. NH 4N 0 3 -Lsg. (Angabe 
mit alien Zahlen). Zwischen 40,30 u. 42,30 g Salz in 100 g (spezif. Warnie 0,7240) 
ist die Losuugswiirme bei 32,3° pro Mol. —3586 cal. Man kann eine Genauigkeit 
yon etwa 3 Promille erreichen. (Koninkl. Akad. van Wetenscli. Amsterdam, Wisk. 
en Natk. Afd. 33. 450—58. Utrecht, y ax ’t  HoFF-Lab.) W. A. R otii.

E rn s t Scherb, Uber eocakte gasanalytischc Mełhoden. Vf. niacht Angaben iiber 
die Reindarst. der Gase O, II, CO, CII4, C2 H6, und ilir Verh. bei der Verbrennung 
iiber CuO, besonders aber iiber Verss., dicsc Gase in Gemischen miteinander — 
besonders in der Zus. bestimmter Typeu yon teclin. Gasen — durch Verbren- 
nung iiber CuO quantitativ zu trennen. Dabei ergibt sich: CO u. II liefern uu- 
brauclibare W erte; II u. CII, sind bei 295° quantitativ tremibar; ebenso CO u. CII,, 
sofern das entstehende C0 2  (aus CO) sofort absorbiert w ird; die fraktionierte Ver- 
bremiung von II, CO u. CI14 gibt zu groBc Peliler, um yerwendbar zu seui; CI14 

u. C2 H0  lassen sich ebenfalls nicht trennen; II u. C2 II0  lassen sich bei 220° mit 
befriedigender Genauigkeit trennen; II , CII4  u. C2 H 6  aber wieder nicht. (Gas- 
u. Wasserfach 67. 391.) B0RNSTEIN.

E ie m e n te  u n d  a n o r g a n is c h e  V e rb in d u n g e n .

0. W in te rs te in e r, Zur mikroanalytischen Schu:efelbesthnmuny. (Vgl. O. W a g n e r , 
Ztschr. f. angew. Ch. 36. 494; C. 1924. I. 73.) Die Oberfiilirung des B a S O ^A s .  
in den Mikro-Nenbaucrtiegel automat, durch Ubersaugcn yfermittelst eincs IIeber8  

gelingt nur mit englumigen Heberrohren, in deneu eine groBe Stromgescliwindig- 
kcit lierrscht. Vf. bcschreibt einen App., dessen Yorteil neben einem ebenfalls selir 
englumigen, aber am Ende etwas erweiterten Ilcberrohr auf gunstigerer Regulicrung 
der Druck- u. Saugyerliiiltnisse berulit. Die Einzeilheiten gelicn aus der Zciclinung 
im Original klar lieryor. Dic Fiillung des BaS0 4 wurde in kleinen gut aus- 
gediimpften Ghisschalen durcli tropfenweiseu Zusatz yon 2° / 0  BaCl-Lsg. in der 
Hitze unter Anwendung eines Cberscliusses yorgenommen. Nach dem Fiillen wird 
auf 3—4 ccm eingeengt. Das Absaugen geschieht unmittelbar aus der Schale. 
Der beschriebeue App. kann auch mit Vorteil bei der Best. yon As iu organ. 
Substauzen ais Mg;N II4 -Ar8 enat Verwendung finden. (Mikrocliemie 2. 14—17. 
Graz, Uniy.) IIORST.

VI. 2. 82
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Otakar Barkus, Eine Bemerkung iiber die Besłinmimg von Chlorid-Ionen. 
Kontinuierl. Best. vou Cl mittels AgCl-Elektroden u. gesiitt. KCl-Lsg. im lebenden 
Gewebe u. in Korperfll. (Amer. Journ. Physiol. 6 8 . 349—53. Cleyeland; Perrys- 
burg.) M O llkr.

W. Strecker und Lori Schartow, Neue Yerfahreii zur Bestimmung von Nilriten 
und Nitraten cowie von Selen. Vff. berichten von einer Verbesserung der Best. yon 
Nitrilen u. Nitraten (vgl. St r e c k e r , Ber. Dtseh. Chem. Ges. 51. 997; C. 1919. II. 
641), indem die Uinsetzung des Nitrits zu N 2  anstatt mit NII4 C1 nun mit Harn- 
stoff ausgefiihrt u. die notwendige CO, im ZersetzungsgcfaB selbst erzcugt wird.
2 g Ilarnstoft', 3 ecm konz. HC1 u. 17 cem A\r. werden in einem kurzhalsigen Rund- 
kolben, der durch eine Rolire mit einem N2-Azotometer (iibliche Fullung) yerbunden 
ist, solange erbitzt, bis die Luft yerdriingt ist. Dann wird dic Lsg. des Nitrits in 
den IColben gesaugt, das sieli sofort unter Entw. von Na mit dem Harnstoff um- 
setzt. Durch HinznflieBenlassen yon NaHCOj in den Entwieklungskolben wird 
der entstandene Unterdruek behoben u. der N 2  restlos in das Azotometer ubergefiihrt.
— Zur Best. yon Nitrat wird zunachst mit Eisencliloriirlsg. reduziert u. in analoger 
Weise das gebildete Stickoxyd in den Azotometer ubergefiihrt. — Yerss., dic Um- 
setzung zwischen Nitriten u. Hydrazinsalzen fiir titrimetr. Bestst. auszuwerten, 
seheiterten wegen der B. yon N3H ais Nebenprod.

Hingegen gelang den Vff., die Piillung des Se mit Hydrazinsalzen titrimetr. u. 
gasyohunetr. zu Bestimmungsmethoden zu yerwerten. Die Fiillung des Se erfolgt 
gemiiC: Se0 2  -f- N2 H., =  Sc -f- 2H 2 0 - f - N 2  u. tritt sowohl in satirer ais neutraler 
Lsg. ein. Olme Zusatz freier Siiure liiBt sich der UberschuB an Fiillungsmittel 
so weit herabdrucken, daB er durch RUcktitration ermittelt werden kann, was ent- 
weder mit Jodlsg. oder nach dem Bromatyerf. yon K u r ten a c k k ii u. W a g n er  
(vgl. Ztschr. f. angew. Ch. 120. 261; C. 1922. IV. 107) gcschieht. Die abgewogcne 
Menge Se0 2  wird in moglichst wenig h. W . gel. u. aus einer Burette gemessene 
Mengen einer etwa 1,2—1,7% llydrazinsulfatlsg. zugegeben. Man erhitzt rasch zum 
Sieden, wobei sich Se schwarz, metali, abscheidet u. gut filtrierbar ist. Dann Riick- 
titration nach einem der beiden YerfF. Auch auf gasyolumetr. Wege wurden durch 
Messung der entwickclten N2-Mengen untrfr Verwertung der bei der Nitritbest. ge- 
sammelten prakt. Erfahrungen gute Resultate erzielt. (Ztschr. f. anal. Ch. 64. 
218—24. Marburg, Uniy.) H o rs t.

Theodore Cohn, Die Ursache der Fdrbung, die in Borax- u. Nalriummela- 
phosphatglasern durch Verschmelzeti mit Metalloxyden hervorgerufen wird. Nach 
D onau  (Monatshefte f. Chemie 25. 913; C. 1904. II. 1256) werden Borax- u. Phos- 
phorsalzperlen durch Aufnalime geringer Mengen Ag, Au, P t u. anderer Pt-Metalle 
eharakterist. gefiirbt. Diese Metalle befinden sich im kolloidalen Zustand, werden 
iilso durch liingeres Erhitzen, Zusatz yon Siiuren usw. ausgeflockt. Vf. weist nach, 
daB Borax- u. Phospliorsalzperlen, die durch Oxyde von Co, Ni u. Cu gefiirbt 
wurden, das fiirbende Metali nicht im kolloidalen Zustand, sondern ais regelreclites 
Salz gelost entlialten. Es bildet sich in der Boraxperle das Metaborat (das Ortho- 
borat ist nicht bestiindig) in der Phosphorsalzperle, solange die Perle klar ist, das 
Pyrophosphat des betr. Metalles. Durch uberschussiges Oxyd getriibte Perlen ent- 
lialten auch Orthophospliat. Es gelingt weder durch anhaltendes Erhitzen noch 
durch Zusatz yon geeigneten Siiuren — z. B. HPOs — die Fiirbung dieser Perlen 
zu zerstoren, mit der Ausnahme, daB die Cu-Oxydperle bei geringem Cu-Gehalt 
sowohl durch liingeres Erhitzen in der Reduktionstlamme wie durch Zusatz yon 
Metaphosphorsiiure entfiirbt wird. Das Cu ist in das farblose Cuprophosphat iiber- 
gegangen. Diese Perlen halten sich an der Luft, werden aber dnreli W. unter B. 
yon metali. Cu u. Cupriphospliat zers. (Chem. News 129. 32—35. Imp. Coli. of 
Sc. and Teehn. South Kensington.) G o ltebm ann.
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L. R osen tha ler, Kleina mikrochemische Beitrage. II. Mitteilung. (I. vgl. Mikro- 
chemie 1. 47; C. 1924.1. 1981.) Ncue Krystallfdllungsreaktionen fiir K ', N H / und Mg". 
Es wurde ein auf der makroanalyt. Wage nielit mehr wiigbares Kornchen von 
KC1, NH 4 C1 u. MgS04 iu eiu Tropfchcn des Rcagenses gegeben; die Fiillungeu 
treteu sofort, also nicht erst beim Verdunsten, ein. Von den Fflllungsmm. wurde, 
sofern nicht anderes angegeben, zur Darst. ihrer Lsg. soviel zu einer 2°/0 ig. Sodalsg. 
gegeben, ais sich loste. Mit siimtlichcn 3 Salzen geben Fiilluiigen: u-Naphthalui- 
sulfosaures Na  (gesiitt. wss. Lsg.), a-Oxynaphthoesaure, p-Nitrophenol, 2,6-Dinitro- 
phenol (i); mit nur NH 4 C1 u. MgS04: o-Nitrophenol-Na (gesiitt. wss. Lsg.); mit nur 
KC1 u. NH 4 C1: 2,-1-Dinitrophenol (i), Trmiiro-m-kresol, Trinitroresorcin, Silicowolfram- 
siiure (10%ig- Lsg.); nur mit MgS04: Benzolsulfosaures Na (gesiitt. wss. Lsg.). Es 
geben z. B. noeh 0,05 mg KC1 Fiillung mit Trinitroresorcin, 0,04 mg KC1 mit
1,2-Dinitrophenol (0), 0,02 mg MgS04 mit benzolsulfosaurcm Na u. 0,04 mg MgSO, 
mit «-oxynaphthoesaurem Na. Dic Erfassungsgrenze ist aber damit gewiB nocli 
nicht erreicht. Es cmpfiehlt sieli, andere Stoffe vorhcr abzutrennen, da die Rea- 
genticn nocli mit manclien anderen Stoffen Fiillungcn geben. Yon den angegebenen 
Rkk. sind fiir analyt. Zweeke am geeignetsten die Rkk. der Bcnzolsulfosiiurc mit 
-Mg" u. der Silicowolframsiiure mit K ' u. X II,'. Mg" liiBt sich ais Chlorid mit 
Beiizolsulfosiiure nocli neben der óOfachen Menge KCl oder NII4 C1 nachweisen. 
Weniger cmpfindlich ist der Nachweis neben Na-Salzen, da diese das Reagens aus- 
fiillen. NH4‘ lieB sich ais Chlorid mit Silicowolframsiiure nocli neben der lOOfachen 
Menge NaCl nachweisen usw. Die genannten Nitrophenole sind weniger ais Fiil- 
lungsmm. geeignet, da sic auch mit Na leicht Krystallfiillungen geben. (Mikrocliemie
2. 29—32. Bern.) R O hle.

Karl Swoboda, Zur Phospliorbestimmung im Ferro-Vanadin. Vf. teilt ein Verf. 
mit zur Best. yon P  nach der Molybdatmethode, das darauf berulit, daB die Yanadin- 
s.-iure in salpetersaurer Lsg. durcli Stahlspiine zu Vanadyl reduziert wird. (Ostcrr. 
Chem.-Ztg. 27. 110—13. Kapfenberg.) J u n g .

J. Pollak, Zur Mikro-Nickelbestimmung. Vf. fand, daB die Best. des N i ais 
Ni-Dbnethylglyoddm in der Mikro-Analyse sehr gute W erte liefert, wenn der Gehalt 
yon 5 ccm Lsg. 3,5—4 mg Ni nicht ubersteigen. Die nocli quantitativ bestimmbare 
Menge Ni betriigt etwa 0,12—0,14 mg (iu 5 ccm). Das liistige Iiinaufkriechen des 
Nd. au den Witnden kann belioben werden, indem man kalt fiillt (cinige Tropfeu 
sehr verd. NH 4OH, dann ein geringer UberschuB der 1 ° / 0  alkohol. Dimcthy]glyoxim- 
lsg. u. nocli einige Tropfeu verd. NH 4OH). Nach Stde. Verweilcn im li. Wasser- 
bad u. Absitzcnlasseu kann tiltriert werden. (Mikrcfćhęinic 2. 17—19. Wien, Techn. 
Hochscliule.) H o r st .

Jas. A. Holladay und Thos. R. Cunningham, Va-suche zur Bestimnmng von 
Uran mittels Cupferron. Durcli 6 °/0 ig- frische Lsg. von Cupferron konnen sowolil Z7,v 
ais aucli niedrigere Oxydationsstufen des U aus 2—8 %  H2 S 0 4 (D. l,84)-luiltiger Lsg. 
quantitativ ais U(Ci HiNi O/)i gefiillt werden. Durcli Erhitzen im elektr. Ofen 
(1000—1050°) unter Oberleiten yon Oa kann der Nd. in U 3 Oe ubergefiihrt werden. 
Die Methode eignet sich auch zur Trennung des U von V, Al, Ca, Mg, Fe, Zn  u. 
P, wenn die Aciditiit der Lsg. in bestimmten Grenzen gehalten wird: die 12% II2 S 04- 
haltige Lsg., die UTI, VT, Fe 1 1 1  enthaltęn muB, wird mit Cupferronlsg. ycrsetzt, wo- 
durch V u. Fe gefiillt werden. Das Filtrat, in dem die iibrigen Verbb. anwesend 
sind, wird mit IIN 0 3  eingedampft, gel. u. red., dann 6 % H2 S0 4 zugegeben; auf 
Zusat-z yon Cupferron kann U gefiillt werden, das F iltrat enthiilt die anderen 
Metalle (Zn, Al, Mg, Ca) u. P. Ist die scliwefelsaure Lsg. schwiiclier ais 4°/<łig, so 
wird ein Teil des Al u. wahrscheinlich auch P  mit U zusammen ausgefiillt; aus 
Lsgg.; die mehr ais 8 % HsS0 4  enthalten, wird U nicht quantitativ gefiillt. Wasclien 
des ausgefSllten U(C<sH5 NJ0 s)4 -Nd. am besten mit 5%ig. HsS0 4 +  1,5 g Cupferron

' 82*
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pro 1.; Best. des U ais U3 0 8. (Trans. Amer. Electr. Soc. 43. 329—39. 1923. Long 
Island City [N. Y.], Union Carbide and Carbon Res. Lab.) H a b e r l a n d .

E. A. Owen und Winifred E. Fage, Dic Schałzting des Radiumgehalts radio- 
aktiier Leuchtmassen. Zur Best. des Ra-Gelialts radioakt. Leuchtmassen yergleicht 
mań gewolmlich ihre /-Stralilenaktiyitiit elektroskop, mit der cines Ea-Standards. 
Zur Feststellung des wahren Ra-Gelialts braucht man aber noch dic Kenntnis der 
Absorption der j'-Strahlung in der Leuchtmassc selbst. P a t e r s ÓN, W a l s ii u. 
1 I ig g i .ks hatten nun verschiedene AYerte fiir die Absorption gefunden, je  nachdem 
sieli das lla  bereits unter die Leuchtmasse vermisclit befand oder nicht. (Proe. 
Physical Soc. London 29. 215. [1917]). Eingehende Unterss. der Yff. zeigen jedoch, 
daB diese Verschiedenheit nicht besteht. — Yff. geben feruer die von ihrien fiir 
yerschiedeue Salze bestimmten Absorptionskoeffizienten an (vgl. Cliem. Trade Journ.
69. 791; C. 1922. I. 440). (Proc. Physical Soc. London 34. 27—32. 1921. National 
Phys. Lab., Teddington). K. PniL iri* .

K. Seel, Die Bestimmung des Wismuts durch Schncllelektrolysc und ihre Anwendnng 
bei der Analyse von Wisniutęrzen wid -produkten. Es gelingt nach der Sclinell- 
methode, B i aus salpetersaurer Lsg. unter Zusatz von wenig Traubenzucker iu 
dicliter Form abzuscheiden und yon Pb zu treunen. Geringfiigige Einsehliisse 
konnen durch Abzug von 0 ,l ° / 0 des Gesamt-Bi in Aurechnung gebraclit werden. 
(Ztschr. f. angew. Cli. 37. 541—43. Oberschlema. J ung.

Arnold Lassieur, Schnelle elekłroanalytische Trennung von Siłber, Kupfer und 
Wismut durch Potentiabnessung. (Ann. Chim. analyt. appl. [2] 6 . 193—195. —
C. 1924. II. 871.) J o s e p h y .

Peter Adolf Thiessen, Die mikroanalytische Bestimmung des O.cydgehaltcs von 
kolloidem Golde. (Vgl. K a u t sk y  u. P a u l i , Kolloidchem. Beiliefte 17. 294; C. 1924.
1. 285.) Zu der yorliegenden Unters. wurde Formolgoldhydrosol ais Ausgangs- 
material yerwandt, das nach ZsiGMONDY dargestellt war. Iliermit yerglichen wurden 
die mittels Hydrazjnhydrat nach G u t b ie r  hergestellten kolloidalen Goldlsgg. Vf. 
hat eine mikroanalyt. Priizisionsmetliode ausgearbeitet, die noch kleinste Mengen 
Goldoxyd nachzuweisen imstande war. Im Prinzip bestaud sie darin, daB die ge- 
wogene Substanz in einem trockenen CO,-Strom bis iiber die Zers.-Temp. der 
Goldoxyde (300°) erhitzt wurde. Die entweichenden Prodd., W. u. Gase wurden 
aufgefangen, analysiert u. der Menge nach bestimmt. Bezgl. der Einzelheiten der 
hierzn verwandten App., besonders zur Gewinnung des Nd. u. sein langsam ge- 
steigertes Erhitzen in elektr. Trockenofen u. das peinliche Luftfreimaclien der 
Apparatur sei auf die ausfuhrliehen Erlauterungen u. Abbildungeu des Originals 
yerwiesen. Dic Analysenergebnisse des Nd. yom roten Formolgold nach Z sig sio n d y  
zeigen deutlieh, daB es iu seinen ultramikroskop. Teilchen nur reines metali. Gold 
entlnilt, an welehem nur gauz geringe Spuren von W. u. Luft haften. In den 
blauen Goldhydrosolen nach G u t b ie r  hingegen wurden neben W. u. Luft be- 
triiclitliche Mengen von O, festgestellt, also Goldoxydverbb., die das abnorine Verh. 
dieses Sols erkliiren. Es ist demnach nicht eine notwendige Yoraussetzung fiir die 
Bestiindigkcit der Goldsole, daB diese oxydartige Verunreinigungen entlialten, wie 
die oxydfreien Formolgoldhydrosole beweisen. (Mikrochemie 2. 1—13. Gottingen, 
Uniy.) H o r st .

O rg a n is c h e  S u b s ta n z e n .

H. ter Meulen, Stickstoffbestimmung iń  organischen Vcrlńndungcn durch kata- 
hyliftche Hydriemng. Das Verf. berulit darauf, daB der N organ. Substanzen ąuanti- 
tativ in NH3  iibergeht, wenn man ihre Diimpfe im H-Strom iiber bei niedriger 
Temp. reduziertes Ni leitet. Der Katalysator wird liergestellt, indem Asbest mit 
NilNO^-Lsg. eingedampft, calciniert u. bei 300—350" reduziert wird, u. mit ihm
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ein Yerbrennungsrohr von 40 cm Liinge auf 25 cm bescliickt. Die Substanz (50 bis 
100 mg), vermischt mit 0,5 g N i, befindet sieli vor der Schicht in einem Porzellan 
scliiffchen. Der Katalysator wird auf ca. 350° erhitzt u. die Substanz im H-Strom 
langsam zers. Yom anderen Robrende aus werden die Diimpfe in ci u zylindr. Ge- 
fiiB mit wenig W . (-j- Methylorange) geleitet. Glcicbzeitig liiBt man ca. '/10-n. Siiure 
in dem MaBe zuflieBen, daB die Fl. immer scbwacli sauer ist. SchlieBlicb wird der 
Saureubcrscbufi zurucktitriert. — EnthSlt dic Substiinz S oder Halogen, so gibt man 
etwas CaO vor die Asbestscbicht. Da jedoeli auch der Katalysator etwas ILS 
bezw. Halogcnwasserstoffsaurcn aufnimmt, muB er hier nach jeder Analyse erneuert 
werden, wiihrend er sonst 3—4-mal benutzt werden kann. (Rce. trav. chim. Pays- 
Bas 43. 643—44. Delft, ICcolc Teclm.) L indicn ba um .

J. Froidevaux, Die Bcslimniung des Anwioniakstickstoffs in organischen stick- 
stofflialtigeii Substanzen. (Ann. Chim. analyt. appl. [2] 6. 195—203. — C. 1924.
II. 514.) B e h k l e .

E. Isnard, Nachweis der Aldehyde im Andsthesierungsdlhcr. Vf. venveist auf 
den libclstand, daB in den yerschiedenen Arzncibuchern Proben ycrschicdencr 
Empfindlichkeit fiir den genannten Zweck yerlangt werden u. daB das franzos. 
Arzneibuch mchrerc Proben yerschicdenen W ertes anfuhrt. E r empiiehlt ais ein- 
heitliehe Probc diejcnigc mit Rosanilindisulfit nach der Formel von FRAsęoiS 
(Journ. Pharm. ct Chim. [6] 5. 521; C. 97. II. 144) iu folgender Form: 10 ccm A., 

„nut 4 ccm des Reagenscs ycrsetzt u. 5- oder 6mal lebhaft geschuttelt, durfeu in 
15 Min. keine yiolettrotc Fiirbung geben. A. von groBerer Reiuhcit fiir Spezial- 
zwecke soli folgenden Aufordcrungeu eutsprechen: 1. 10 ccm A., mit 2 ccm NcBler- 
echem Reagcns geschuttelt, diirfen in 5 Min. keinen braunroten Nd. geben, der 
nach Behandlung mit 1l0 a .  KCN-Lsg. schwarz wird. Empfindlichkeit 1 : 200000. —
2. 10 cem A., mit 3 ccm natronalkal. ammoniakal. AgN03-Lsg. geschuttelt, sollen iu
5 Min. keine sehwarzbraune Fiirbung geben. Empfindlichkeit 1 : 75000. (Journ. 
Pharm. et Chim. [7] 30. 5—10.) Sp ie g e l .

E. Isnard, Nachweis von Aldehyden vn  Chloroform wid im Alkohol. Ais Verf., 
um Aldehyde mit gleichmaBigcr Sieherheit in beiden genannten Fil. u. auch iu A. 
nachzuweisen, empfiehlt Vf. 10 ccm A. usw._ mit 4 ccm Rosanilindisulfit (Formel 
von FRANęois) in yerschlossenem Reageusglas nach gutem Durchscliiitteln 15 Min. 
stehen zu lassen. Die Mischung darf dann niclit starker gefiirbt seiu ais eine KMnO.,- 
Lsg. 1:100000. Empfindlichkeit 1: 20000. (Journ. Pliarm. et Chim. [7] 30. 43—48. 
Serv. de Santć milit.) Sp ie g e l .

W. L. Holman und F. L. Gonzales, Eine a u f der Osalsdurcreaktion von 
G ucz da beruliende Indolprufung. Dic Rot- oder PurpurfSrbung mit Oxalsiłurc (vgl. 
G n e z d a , C. r. d. l’Acad. des scienccs 128. 1584; C. 99. II. 320) wird in der Weise 
zum Nachweise der B. von Indol in Bakterienkulturen benutzt, daB der Bauinwoll- 
stopfen mit gesiitt. wss. Oxalsiiurclsg. getriiukt, getrocknet, dann auf das Kultur- 
rdhrchen aufgesctzt wird. Die Fluchtigkeit des Indols bei gewohnlicher Temp. 
bezw. bei der Temp. des Brutsehranks genugt, um dic Rk. heryorzurufen, dic 
nichtfliichtigc Indolessigsilurc scheidet ais Fehlerquelle aus. (Journ. of bactcriol. 
8. 577—83. 1923; Ber. ges. Physiol. 25. 163—64. 1924. Ref. D old.) Sp ie g e l .

I. M. K olthoff, Die Titration der Ojcalsawe mit Permanganat. (Ztschr. f.
anal. Ch. 64. 185—211. — C. 1924. II. 515.) H o r s t .

A. Kling und A. Lassieur, Naclmcis und Bcstimmung der Weinsdurc. (Vgl. 
Ann. de Chimie [9] 18. 189; C. 1924. I. 2021). (Journ. Pharm. et Chim. [7] 29. 
482—84. — C. 1924. II. 735.) D ie tz e .

Henry Leffmann, Mikrochemische Priifangcn a u f Hexamcthylentetramin. Ein- 
facher ais das von D e n ig ć S  (Buli. soc. pharm. Bordeaux 62. 3) angegebene Verf. 
ist das folgende: Ein Probchcu der Substanz wird in einem Tropfen W. gel.,
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dann sctzt man einen Tropfen HC1 u. ein paar Tropfen FuchsinsehwefligsSurelsg.
zu. In wcnigen Min. fiirbt sich dic Fl. bliiulicli bei Ggw. von (CH2)6N<; dic
Farbo yerstarkt sich in ca. 20 Min. (Amer. Journ. Pharm. 96. 366—67. Phila-
delphia, Coli. Pharm.) D ie t z e .

B e s ta n d te l le  v o n  P f la n z e n  u n d  T le re n .

Ed. Moreau, Amccndung der Colorimetrie bei biochemischen Verfaliren. Ein 
vom Yf. konstruięrtes Colorimeter (Darsteller: Co g it  & Cie., Paris) iu kleiner u. 
groBerer Ausfiihrung wird besclirieben u. abgebildet, das in der biolog, u. Nahruugs- 
mittclchemie, sowie jn der Hydrologie gutc Dienste lcisten soli. (Buli. Sciences 
Pharmacol. 31. 335—41, Ilópital de Saint-Germain-en-Laye.) D ie t z e .

Louis Deshusses und Jean Deshuases, Beiłrag zur physikochemischen Leit- 
fiihigkeitsanalyse von Pflanzcnaschen. I. Bestimmung der Phosphorsaure. Dic
Analyse der Asche von Futtermitteln, wichtig zur Beurteilung der Dungebedurfnissc 
des Bodcns, wird yorteilhaft nacli der von D u t o it  u. D u b o u x  sowie von K o l t - 
HOFF begriindeten konduktometr. Titrationsmethode ausgefiihrt; allerdings erfordert 
diese hier ziemliche Ubung. Die von VfF. ausgearbeitete Methode zur Titration 
'der H3P 0 4 beruht auf der R k .:

N a,H P 04 +  U 02(N03)2 +  NH4NO, =  U 02NH4P 0 4 +  2JsaN03 +  H N 03.
Hiernach steigt aber die Leitfithigkeit der Lsg. gerade wiihrend der Fiilluug 

rapide an, wegeu der groBen Beweglichkeit der freiwerdenden IF-Ionen. (Diagramme 
im Original). W ird jedoch yorher geniigend NH3 bezw. NH4-Acetat zugcsetzt, so 
kann die Aciditiit nicht wescntlich steigen; nuumehr bleibt dic Leitfiihigkeit wahrend 
des U 02"-Zusatzes fast konstant, solange die U 02"-Ioneu mit den P 0 4"'-Ioncn der 
Lsg. ausfallen, d. li. bis der Endpunkt der Titration erreiclit ist; von da an steigt 
sie linear an infolge der Vermelirung der gesamten Ioncnkonz. der Lsg. (Diagramme). 
Der Knickpunkt in der Leitfiiliigkeitskurye gibt also den Endpunkt.

Lsgg.: a) 25 g U 02(N03)s in 100 ccm W., eingestellt gegen titrierte Phospliatlsg.; 
1 ccm — 0,0365 g P20 5. b) 5,64 g N II3 -|" 100 ccm Eg. in W . zu 250 ccm gcl. 
c) 'Obungslsg. aus Ca3(P04),_,, KC1, CaCOs, 59 ccm n. HC1, zum Liter aufgefttllt, ent- 
halteud je  2°/0 CaO u. K20 , 0,5% PaQs. d) Aschelsg. 20 g Heu durch miiBigc Hitzc 
yerascht, mit n. Siiure ausgezogen, Ruckstand mit W. gewasehen, im Muffelofen 
ealciniert bis weiB, nochmals mit n. Siiure ausgezogen, Ausziige auf 200 ccm auf- 
gefiillt. — Titration: 30—50 ccm Lsg. d) werden ins elektrolyt. GefaB gebraclit, 
von Lsg. b) soviel zugesetzt, daB auf je  1 ccm der fiir Darst. von d) yerwendctcu 
n. Siiure 0,4 ccm Lsg. b) kommen, das Ganze mit 50% A. vcrsetzt. Lsg. a) wird 
in Dosen von 0,05—0,1 ccm zugcsetzt u. jcdesmal nach 6 Min. der Widerstand ąb- 
gelesen (WiiEATSTONE-Briieke). Daucr der Best. 1—1'/4 Stdn. Belcganalysen im 
Original unter Yergleich mit grayimetr. Bestst. Mittlere Abweichung 0,01% P20 5 =  
ca. 1% rclatiyer Feliler. Die Methode bat den Vorteil der Schnelligkeit u. ist auf 
allc Pflanzcnaschen anwendbar. (Hclv. chim. Acta 7. 681—88. Genf. Laboratoire 
Officiel d’Essais et d’Analyses Agi-ieoles.) Akndt.

Walter Thomas und R. Adams Dutcher, Die colońmetrisehc Bestimmung 
von Kohlenhydraten in  P/tanzen nach der Pikrinsaurereduktionsmethode. I. Be
stimmung von reduzicrenden Zuekcrn und von Bohrzucker. Zur Best. von Glucose, 
Fi-uctose, Arabinose, Xylosc u. Bohrzucker in Pflauzencxtrakten eignet sich gut die 
von B e n e d i c t  u . O s te b b e r g  (Journ. Biol. Chem. 34. 195; C. 1919. II. 86; ygl. 
auch F a l k  u . N o y e s ,  Journ. Biol. Chem. 42. 109; C. 1920. IY. 164) angegebene 
Methode, dic auf der Red. einer Pikrat-Pikrinsaurelsg. beruht. Der Arbeitsgang 
ist folgender: der Zucker wird der Pflanze durch sd. 95%ig. A. entzogen. 20 bis 
100 ccm, die 0,025—0,150 g Zucker enthalten sollen, werden yerdampft, der Riiek- 
stand in 100.ceni W. gcl. u. mit einem kleineu UberschuB Hg(N03)2 Lsg. yersetzt
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zur Ausfiillung von Begleitstoffen. Zugabo kleiner Portionen NaHCO*, bis kein 
Aufschaumen mehr eintritt u. die Lsg. selwach alkal. gegen Lackmus reagiert. 
Die Lsg. wird filtriert, der Nd. mit wenig 5%ig. NaIIC03-Lsg. gewaschen, F iltrat -f- 
Waschwasser auf 250 ccm aufgefiillt; diese Lsg. enthalt yorteilhaft 0,01—0,07% 
Zucker. 30—50 ccm hieryon werden in einem 75 cem-Kolben mit 0,3—0,5 g Zu- 
Staub versetzt, 1 Tropfeu konz. HCl zugegeben (wobei die Lsg. nicht sauer werden 
darf); der Kolben wird geschiittelt, u. naehdem er 15 Min. gestanden liat, wird 
filtriert. 5—10 ccm des Filtrats (die auf Abwesenlieit von Hg mittels (NH4)aS ge- 
priift worden sind) werden in einen 50 ccm-Kolben abpipettiert u. mit 10 ccm der 
Pikrat-Pikrinsiiurelsg., danach mit 2 ccm 25%ig. N:i2C03-Lag. yersetzt. Das Gc- 
samtvol. dieser Lsg. soli 22 ccm betragen. Gleichzeitig werden 10 ccm einer Glu- 
coselsg. (0,025%ig-) -f- 10 ccm Pikrat. Pikrinsfiurelsg. -f- 2 ccm 25%ig. Na2C03-Lsg. 
zu Vergleichszwecken hergestellt. Beide GefiiBe (mit Wattcpfropfeu versehlossen) 
werden 20 Min. in 95° warmes Wasserbad gebraclit; nach Abkuhlen wird die Ver- 
gleichslsg. auf 35 oder 70 ccm (je nacli der Menge des zu bestimmenden Zuckers) 
verd. u. durch colorimetr. Vergleich der Farbę beider Lsgg. (eventuell unter Yer- 
diinnen der zu prufendeu Lsg.) der Zuckergehalt festgestellt. — Gemische der 
Zuekcr konuen durch Yergleich mit bckannten Losungsgemischen bestiimnt werden.
— Da Rnhrzucker bis zu einer Konz. von 0,1 Mol. das Pikrinsiiuregemisch nicht 
reduziert, ist seine yorherige Ilydrolyse nach der yon I I e r z b e r g  (Ztsehr. Ycr. 
Dtsch. Zuckerind. 38. 699 [1888J angegebenen Vorschrift erforderlich, um aus dcm 
Fructose- u. Glucosegehalt den Rohrzucker zu ermitteln. — Yff. liaben yersucht, 
zur Entfernuug von Begleitstoffen an Stelle des Hg(NOs)2 Pb-Acetat zu benutzeu, 
es ergab sich jedoch, daB das Arbeiten mit ersterem zu cmpfehleu ist, da. cs aucli 
reduzierende Substanzen niederschlagt, die keiue Zuekcr sind. (Journ. Aineric. 
Chem. Soc. 46. 1662—69.) H a b k r l a n d .

Walter Thomas, Die ćolońmetrisćhe Besiimnmng von Kohknhydrałcn in Pflanzcn 
nach der Pikrinsaurereduktionsnwthode. II. Bestimmung von Starkę und anderen 
Rescruepolgsacchariden. (I. ygl. yorst. Eef.). Die yorlier bescliricbene Mcthode 
kann aucli zur Best. von Starkę in Pflanzcn benutzt werden. Die yakuumtrockeue, 
von Zuckern etc. befreite Probe (bis 0,3 g Stiirke entlialtcnd) wird mit 200 ccm W. 
40 Min. gekoeht, am besten unter hiiufigem Ruhren, dann auf 38° abgekiihlt u. bei 
dieser Temp. 24 Stdn. lang mit 0,1 g Takadiastase -)- 2 ccm Toluol stehen gelassen, 
wobei wiihrend der ersten Stdn. ofteres Ruhren notig ist; das yerdampfte Toluol 
wird ab u. zu erneuert. Die Lsg. wird danach zur Zerstorung der Enzyme 15 Min. 
gekoeht, filtriert, der Ruckstand gewaschcn u. F iltrat -f- Waschwasser auf 250 ccm 
aufgefiillt. Hieryon werden 30 ccm abpipettiert, mit 5 ccm Hg(N03)2-Lsg. -|- NaHCO;, 
yersetzt u. nach Filtrieren mit Zn-Staub -j- HCl wie yorlier behandelt. 1—5 ccm 
der resultierenden I^sg. werden, nach Verd. auf 10 ccm, mit 10 ccm Pikrat-Pikrin
siiurelsg. +  2 ccm 25%ig. NsijCOg-Lsg. yersetzt u. wie yorlier angegeben weiter 
untersucht. Zum colorimetr. Yergleich wird eine Glucoselsg. yon bekanntem Gelialt 
benutzt. Durch dic Takadiastase wird die Stiirke in Glucose (g) u. Maltose (m) 
gespalten. Nach den Unterss. des Yfs. bestehen folgende Beziehungen: g/m —  2 
u. g -j- 0,91 ni —  R  (Glucosemenge durch colorimetr. Vcrgleich gefunden). Durch 
Addition der hieraus zu bestimmenden W erte fiir g u. m  kann der Stiirkegehalt 
crmittelt werden. — Behaudlung der zu untersuehenden Substanz mit Takadiastase 
u. uachfolgender Siiureliydrolyse ist niclit zu empfelilen, denu Glucose wird selbst 
bei niedriger Temp. durch diese Behaudlung schon zersetzt. — Aucli andere 
Reseryepolysaccharidc konnen nach eben genanuter Metliode bestimmt werden. 
Das zuckerfreie Materiał (0,5—1 g) wird hierzu mit 200 cbin W. -f- 0,5% HCl 
4 Stdn. untcr RuckfluB gekoeht, nach Abkuhlen mit NaOH neutralisiert u. in einen 
250 ccm-Kolben filtriert, der Ruckstand gewaschen; dann auf 250 ccm aufgefiillt u.
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dic Lsg. wic bei der Starkę bcscbrieben wciter behandclt. (Journ. Americ. Cliem. 
Soc. 46. 1670—75. Pennsylvania State College.) H abeelan i).

Robert Henry Aders Plimmer und Henry Phillips, Die Analyse von 
Protcinen. III. Bestimmung des Histidins und Tyrosins durch Bromicning. (n . vgl. 
P l im m e r , Biochemical Journ. 18. 105; C. 1924. I. 2460.) Die Aminosaure wircl 
in salzsaurer Lsg. mit einem UbersehuB von NaBr- u. KBr-Lsg. ycrsetzt. Nach 
10—15 Min. kommt im UberschuB 4°/o KJ-Lsg. hiuzu. Ubliehe Titration des freieu 
Jods. — llis tidm  reagiert in saurer Lsg. nach 5 Min. IICl-UbersehuB seliadet nielit. 
Arginin u. Łysin  absorbieren praktisch kein Brom. Oystin bindet 16 Atome Br 
auf ein Mol., Tyrosin 2 Atome, Tryptoplmn 6—8. — Zum Studium der gegcnseitigen 
Beeinflussung wurde Gelatinc mit Tryptophan ycrsetzt; 25 g des Gemisches werden 
mit 85 ecin 20%ig. HC1 wiihrend 36 Stdn. gekocht, im Yakuum eingedampft u. 
nach Verd. zur Bromierung u. zur Best. des Gesamt-N wie auch der Partialstick- 
stoffmengen yerwandt. Die Bcsultate werden mit den Ainilyscnergcbnissen von 
Gclatine allein yerglichen. Es ergab sich, daB die broinabsorbierenden Tryptophan- 
spaltprodd. des EiweiBes fast quantitativ bei Fiillung mit Kalk in Lsg. bleibcn, 
wodurch sie sich von Histidiń u. Tyrosin trcnnen lasscn. GroBor Cystingehiilt 
gibt jedocli bei der Bromierung falsche Resultate. (Biochemical Journ. 18. 312 
bis 321.) K a d is c h .

Robert Henry Aders Plimmer und T. Shimamura, Dic Analyse von Pro- 
tcinen. IV. Einige Gelatineanalysen. (III. ygl. vorst. Ref.) Es wurden 3 Analysen 
von Gelatinc allein u. 4 unter Zufiigung von Histidin u. Tyrosin nach der van 
Slykcsehen Methode ausgefiihrt, welche stark abweichende Resultate ergab. Zu 
hydrolysierter Gelatiue zugefugte Histidinmengen lieBen sich nicht geuau bestimmen. 
Auch die colorimetr. Methode nach W e is s  u . Sso b o le w  er wica sich ais unżuyer- 
liissig. (Biochemical Journ. 18. 322—2S. London.) K a d is c h .

Otto Folin , Nessl&isierung und Ycrmeidung von Truhung in nesskrisierten 
Losungen. Erwiderung auf die Angriffe von S t a n fo r d  (Biochemical Journ. 17. 
844; C. 1924. I. 1565) gegen die Veroftentlichungen des Vf. (vgl. F o l in  and 
W u, Journ. Biol. Chem. 38. 89; C. 1920. IV. 459). Vf. wiederholt seinen Stand- 
punkt u. weist auf die Technik, dic frisehe Bereitung des Nesslerschen Reagenses, 
sowie dic Magnesiumfrciheit des verwandten W . hin. Dic Nesslerlsg. liiBt sich 
dann doeh auf einmal zufugen. (Biochemical Journ. 18. 460—61. Boston [Mass.], 
IIarvard Med. Scliool.) K a d is c h .

Arthur Cecil Alport, Die. genaue Bestimmung des Calciums im Blute. Vf. 
bcsehreibt genau die Technik einer Ca-Best. ais Osalat mit Permanganattitrieruug. 
Mit der auBerordentlich genauen Methode findet er den Mittclwert fiir Ca im Blute 
zu 5,8 mg in 100 ccm. (Biochemical Jonrn. 18. 455—59. Paddington; St. Mary’s 
llospital.) K a d is c h .

Alfred Molhant, Ein mikrometrischer Apparat zur Bestimmung des Ifarnsto/fs 
im Blute und in anderen sehr wenig demon enthaltenden patliologischen ProduMcn. 
Dic Zers. des Harnstoffs durch NaBrO erfolgt im Gascntwiekler von H e r m a n , bei 
dem aber dic beiden Tubulaturen fortbleiben u. in die verbliebenc OfFnung ein 
Theruiometer eingesetzt ist; dieser wird yerbunden mit einem Manometer, das aus 
einem Fliissigkeitsrcseryoir, einer langeu horizontalen Capillarc mit Graduierung u. 
cincm Sieherheitsreser\’oir bestcht. Dic Lange des Flussigkeitsfadens in der Capillarc 
liiBt den cntwickelten N2 berechnen. (Buli. Soc. Chim. Belgiquc 33. 266—68. 
St. G is l a in , Inst. des Ind. chim.) SPIEGEL.

Vintila Ciocalteu und Corine Nicolesco, Der praktischc Wert des Diphenyl- 
ainins ais Indicator fiir okkulte Blutungcn. Dic amethystyiolettc Fiirbuug einer 
alkoh. Lsg. yon Diphcnylumin durch sith. Extrakt von Blut oder Hamoglobin in 
Ggw. von H20 3 laCt Blut noch in Verd. 1:500 direkt oder spektroskop, erkennen.
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Dic Beuzidinrk. in der Ausfiihrung nacli S c h l e s i n g e r  u. H o l s t  ist zu empfiudlich, 
dic Rk. von W e b e r  z u  wenig empfindlich. Es wird empfolilen, zuniichst immer 
die bcąucme Rk. von S c i i l e s i n g e r  u. IIOLST anzustellcn, bei dereń positivem 
Ausfall die beiden anderen. (C. r. soc. dc biologie 91. 480—82. Bucarest, Fac. dc 
med.) S p ie g e l .

G. Matthew Fyfe, Eine Methode, zur Beslimmung der Diastase im Blut. Je
0,2 ccm Blut werden einerseits unter Miscliung von 1,8 ccm 0,9°/oig- NaCl-Lsg. 
u. 1 ccm 0,170ig. Starkclsg., andererseits unter 2,8 ccm der NaCl-Lsg. gcbraclit, 
nach '/a std. Erwannung im Wasserbade von 37° wird in beiden die reduzierendc 
Substauz nach Mac L ea n  bestimmt, dic Diflfcrenz dient ais MaB der Diastasc. 
Glykolysc findet unter den Vcrsuchsbedinguugen nicht statt. (Brit. Journ. of cxp. 
pathol. 4. 127—31. 1923. Aberdecu, Uniy.; Ber. ges. Physiol. 25. 218. 1924. Ref. 
L e s s e r .) S p ie g e l .

H. Epstein, Weiteręr Beitrtuj zur Blut- und Blulprotozoenfarbung (Toluidinblau-
Eotiin). (Ygl. Zentralblatt f. Bakter. u. Paraąitenk. I. Abt. 88. 164; C. 1922. IV. 69ó.) 
Durch Zusatz von Eosinlsg. zu der frtthcr benutzten, Lsg. Toluidinblau u. Li-Citrat 
gelingt dic Erreichung einer typ. Romauowskyfiirbung. Notwendig ist ein Ver- 
haltnis yon Toluidinblau : Eosin =  50 :1 bis 30 : 1, docli spielcn auch dic absol. 
Mengcn eine Rolle. Die neue Art der Fiirbung liat gegeniiber derjenigen von 
Gie.msa einigc Nachteile, scheint aber allen Hauptanfordcrungeu an eine gutc 
Blutfarbung zu cntsprechen u. bringt besonders gut die Blutprotozoen zur Darst. 
(Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitcnk. I. Abt. 92. 148—50. Moskau, Inst. E lia s  
Me t s c h n ik o w .) S p ie g e l .

Francis Tempie Grey, Die Bercitung von kolloidalcm Gold fiir dic Langesche 
Rcaktion. Eine gepugend empfindliche kolloidale Goldlsg. fiir die Langesche Rk. 
zur Priifung von Cercbrospinalfll. laBt sich mit gewohnlichem dest. W. u. handcls- 
ublichem Formalin licrstellcn. Siiintlichc Goldchloridpriiparate z. B. die photograph. 
lassen sich bei richtiger Neutralisation mit K-Carbonat u. -Bicarbonat yerwenden. 
Sorgfalt ist auf die Ausschlieflung yon Schutzsubstnnzen u. Elektrólyten zu legen. 
(Biochemical Journ. 18. 448—50. London, Central Lab.) KaDISCH.

R. Vladesco, Ąnwendwig der Methode von Co]iaux zur Besthnmung der Ilarn- 
phosphate. Das Yerf. von Co pa u x  (C. r. d. l’Acad. des scicnces 173. 656; C.
1922. IV. 212) kann auf Harn angewendet werden, wenn man yorher mit dem 
gleichen Vol. konz. HNOj zur Zerstorung der organ. Substanzen 2 Min. erliitzt. 
Von der aus 20 ccm Harn erhaltenen Lsg. werden nach Auffulleu auf 50 ccm 
10 ccm zur Best. benutzt, zum Verglcichc eine Miscliung von 3 ccm Lsg. von bc- 
kannten PO,-Gehalt (ca. 12 g Na!!IIPOJ iu 1 Liter), 5 ccm W. u. 2 ccm konz. IIX 03. 
(C. r. soc. dc biologie 91. 514—16. Bucarest, Fac. dc mćd. vet.) Sp ie g e l .

Fabregue und J. Bressier, Mitteilung iiber den Nachiucis von Wismut im Harn 
und in der Ruckenmarksflussigkeit. Die Probe nach A u b r y , beruhend auf B. der 
Doppeljodide yon Bi mit Ciuclionin oder Chinin liat in der gegenwiirtigen Form 
den Nachteil, daB infolge Ggw. yon H2S 04 oder 11 NO,, die zur Lsg. der Alkaloide 
(HN03 auch zur Lsg. der Asche) benutzt werden, die Lsgg. durch Abschcidung 
von J  lcicht. gelb werden. Vf. yerwendet zur Lsg. der Alkaloide Eg., ebenso zum 
Auszichcn der Aschen, dic mit 5—10 Tropfen Eg. erwarmt, dann mit 5—6 ccm 
essigsaurem W . aufgenommen werden. (Journ. Pharm. et Chim. [7] 30. 11—12. Mar- 
seille, Eco*le de Pharm.) Sp ie g e l .

George W. Pucher, Ein schudłeś Verfahren zur Bestimmuhg von Harnzucker. 
Besonderc Ausfiihrungsform des Bcnedictschcn Verf. mit Yorproben zur un- 
gefiihren Ermittclung des Glucosegehaltes u. dem Ausfall gcmiiB ycrscliiedener 
Verd. fiir die Ilauptbest. (Journ. of laborat. and clin. med. 9. 268—70. Buffallo, 
Gen. IIosp.; Ber. ges. Physiol. 25. 357. Ref. P in c u s s e n '.) S p ie g e l .
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Alfred Molhant, Uber den Nachweis und die gleichzeitige Bestimmung der 
ij-0xybutter8aure und der Glucose in diabetischen Jlarnen. Die Best. erfolgt auf 
Gru ud des pólarimetr. Verh. vor u. nach der Garung. [«]D der /?-Oxybuttersaurc 
wurde ueu bestimmt zu —21,50°. Das Bestehen einer Linksdrehuug nach der 
Garung weist die Ggw. vou ^-OsybuttersSure nach. Zur Berechnung der Werte 
fiir 1 Liter Harn dicnen bei Verweudung eines 40 cm-Rohres u. Kliirung mit

'/io Yol. Bleiessig die Formeln: ^-----—~ — ~ j  7,9 fiir ^-OsybuttersSure

-j- (P -f" 7io P) 3,4 fiir Glucose, worin P  die Anfangsdrehung,

P ' die Drehung nach der Gśirung ist. — Bei den vorliegenden Unterss. ergab sich, 
daS zwischen der ursprungliehen Drehung von diabet. Harnen bei Fehlen der 
Osybuttersaure u. der DifFerenz zwischen urspriinglicher D. u. D. nach Garung ein 
konstautes Verhaltnis besteht, so daB 0,001 dieser Difterenz durchschnittlich 2,1 
(1,9—2,2) g Glucose im Liter eutspricht. (Buli. Soc. Chim. Belgiąue 33. 261—05. 
St. Gbislain, Inst. des Ind. chim.) SPIEGEL.

P. BigineUi, Nacliwcis der Pikrinsaure und ihrer Beduktionsprodukte in der
Toxikologie. Nach Einnahme von Piki-insaure per os wird diese zum groBten Teil
ais Pikraminsaure im Harn ausgeschicdcn. Zum eindeutigen Nachweis dieser beiden 
Sauren ist ihre Abtrennung aus dcm Urin erforderlich u. zwar bei solchen mit 
beginneuder Ffiulnis nach Fallung mit neutralcm Pb-Acetat (wenn notig, den Harn 
mit verd. H2SO, ansiiuern) — durch Ausschiitteln mit Chlf. Von den iu der 
Literatur augegebenen Identitiitsrkk. cignen sich in diesem Falle nur dic Rkk. von 
Le Mit iio u a r d , D e r r ie n  u . B ig in e l l i . Diese letzte liefert auch ein sicheres 
Ergebnis bei Ikteruskranken sowie nach Verabfo)gung von Anilin u. m-Phenyleu- 
diamin u. wird durch die Ggw. von Indol u. Skatoldcriw. nicht gestort, welclic 
Faktoren die beiden andern Rkk. komplizieren. Dic Rk. von B ig in e l l i  wird am 
einfachsten in der Weise ausgefiihrt, daB der in W. gel. Chloroformriickstand mit 
Zn-Staub gekocht wird, wobei Triaminophenol entsteht, das nach Filtration beim 
Schiitteln mit Luft sich yiolett bis blau fiirbt unter B . von Monoaminodiiminophenol. 
(Annali Chim. Appl. 14. 209—22. Rom, Lab. chim. della Sanita Publica.) Oh l e .

Charles James Martin, Ein kleiner Ofen zur Yerasclmng von Nahrungńmtteln 
und Exkreten in Porzellantiegeln. Ein kleiner Verbrennungsofen fiir ca. lOOg Substanz 
wird besclirieben. Gasheizung mit spezieller Fiihrung der IieiBluft. (Bioehemical 
Journ. 18. 419—21. Lister Inst. Dep. o. Exper. Pathol.) K a d is c h .

Hugo Adler und Franz Sinek, Dic Mastix-Lccithinreaktion und ihre theoretischen 
Gnmdlagen. Ais Falliingsrk. auf luel. Serum, die makroskop. abgelesen werden 
kann, eignet sich die Fallung des Mastixkolloids mit Lipoid, ais welches ein Gemisch 
von Lccithin u. Cholesterin benutzt wird. Zu 1 ccm I01/oig- iilkoh. Mastixlsg. -{- 0,1 ccm 
10°/oig. alkoh. Lecithinlsg. (aus M ercks Lecithinum puriss. ex ovo oder B O hringers 
fettfreiem Lecithin) -(- 2 ccm 0,5°/oig. alkoh. Cholesterinlsg. gibt man 40 ccm 2 mai 
dest. W. iu diinnem Strahle unter leichtem Sehwenken in 30—40 Sek., laBt die 
Emulsion mindestens 1 Stde. bei Zimmertemp. reifeu. Zu je 1 ccm der Yerdd. des 
bei 55° '/„ Stde. inaktiviertcn Serums mit physiol. NaCl-Lsg. gibt man 1 ccm Emulsion 
u. halt. 12 Stdn. bei Zimmertemp. Luesserum erzeugt Ausflockung, n. Serum weit- 
gehende Aufliellung der Emulsion. Die Rk. sclieint empfindliclier ais die Wa.-Rk. 
ohne erhebliche Becintrachtigung der Spezifitat. Der Zusatz von Lecithin macht, 
iu gesteigertem MaBe bei Ggw. von Cholesterin, die Mastixenmlsion gegen Elektrolyte 
bestiindiger u. fiir Luesscra insofern spezif., ais die Schutzkolloidwrkg. den Mastix 
vor den fSllenden Komponenten des n. Serums schiitzt, die Affinitiit des Lipoids 
zum lipophilen Luesserum aber diese Schutzwrkg. aufhebt. Die IdentitSt des

'P  +  V,o
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fallenden Agena mit dom Luesantikorper wird naeligewiesen durcli das Yerh. gegen 
Einfliiasc der Temp., dureh dic Lago inncrhalb der Globulinfraktion, dureh die 
Bindungafiihigkeit an Organemulsionen u. Absprengbarkcit aus dieser Binduug, 
durcli den Verlust der fitllcuden Eigenachaften bei Berkefeldfiltration des Lucs- 
serums, durcli die Ubereinstimmung der gebildeten Plockon mit dem „AVaasermann- 
aggregat", dureh die Unabhangigkeit dea Auafalles der Rk. vom Gehalte des Serums 
an lipoiden Stoffen. (Ztsclir. f. Ilyg. u. Infekt.-Krankh. 103. 123—38. Prag, Dtscli. 
Univ.) Sp ie g e l .

Christos Ploutarclios Sideris, Ein Apparat zum Studium von Mikroorgani amen 
in Kulturlomngen unter konstanten Wasserstoffioncnkonzentrationen. Dureh den 
dichten Watteatopfen eines Erlenmeycrkolbena sind 2 Glasrohre gefulirt, ein 
kiirzeres (I) zur Zufiigung der Reagenzien zur Ausgleichuug der Rk., u. eine bis 
fast zum Boden reicliende (II) zur Entnahnfc von Proben. Statt I konnen aucli 
2 Rohrc, je eins fiir Alkalien u. Sauren, dienen. II ist auBerlialb des Gefafloa 
nach ab warta gebogen u. dureh Sehlauch (Quetschhahn) mit einem Empfaug8gefiiB 
verbundeu, so daB in dieses, aobald es mit einer Saugpumpe yerbunden u. der 
Quctschhalin geoffnet wird, FI. abgieBt (Unterbrechung dureh Hochziehen von II).
I  triigt ein Schlaueliende, das gcwohnlich durcli einen Glasstab yerschlossen ist, 
fiir Zufuhr der Reagenzicn mit den dioselbnn cnthaltenden Biiretten verbimden 
werden kann. Es sind uaturlieh Vorkehrungen zur Yermeidung von Infektion bei 
dieseu Manipulationen getroffen. (Science 60. 17—19. Univ. of California.) Sr.

Erwin E. Nelson, Ein Standard fiir IAąuor Ili/pophgsis U. S. P. X . Die Lsg. 
von frischom Hinterlappen nach dem Verf. von B uitN  u. D a l e  (Med. Rea. Counc. 
Spec. Rcpt. 1923. 493) iat nicht geniigend in der Praxis erprobt, um ais Standard 
zur Priifung von Liquor Hypophyais verwendet werden zu konnen. Das in W. 1. 
gepulverte Priiparat von Gehirndriisen, erhalteu durcli Fiillung der konz. Lsg. der 
wirksamen Stoffe mit Aceton ist ungleichmiiBig untereinander u. bedarf daher 
aclbst der Nonnung. Das entwiiaserte, entfettete, gepulvcrte Prod. aus frischcu 
Hinterlappen scheint gleichmiiBig u. ala Standard gceignet zu sein ; seine Anwendung 
wird empfohlen. Die U. S. P. X. mogę fordern, daB 1 ccm Liąuor Ilypophysis in 
der Wrkg. 4 mg dieses trocknen, entfetteten Drusenpulvers entspriclit. (Journ. 
Amer. Pharm. Asaoc. 13. 426—33. Univ. of Michigan Med. School.) D ie t z e .

B.. "Weitz und A. Dardanne, Uber die chemische Priifung von Cannabis indica 
und seinen źnibcrcilwigen. Die chem. Priifung der Iirautspitzen auf alkoh. Extrakt, 
Harz, Asche, der Tinktur, der Estrakte, Elcctuarien usw., aowic Verff. zum Nacli- 
weia von Cannabinol werden beaprochen. R o s e n t h a l e r  bestimmte jodometr. die 
Phenolc, unter denen Cannabinol vorherrscht. Die Rk. von B eam  berulit au f der 
Violettfiirbung des Cannabinols mit einer alkoh. Lsg. von KOII oder NaOH. Das 
auf Hasehisch zu untersuchende Prod. eracliopft man mit PAe., verdunatet dieaen 
u. aetzt zum Ruekatand tropfenweiae eine Lsg. von 2—5 g KOII in 100 ccm A. vou 
95°, worauf bei Ggw. von Cannabinol eine mehrex'e Tage oder Wochcn bestiindige, 
auf Zusatz von W., blau werdende purpuryiolettc Fiirbung entsteht. (Buli. Sciences 
Pharmacol. 31. 321—30. Paris, Facultć de Phnrm.) D ie t z e .

A. Prochnow, Zur hullandischcn Analgse und pliarmakologisehen Priifung des 
Santoperonins. Einspruch gegen das liolliind. Urteil (ygl. Rupp, Apoth.-Ztg. 39. 
585) iiber dic Unbrauclibarkeit des Santoperonins ais Wurmmittel u. Ersatz fiir 
Santonin. (Apoth.-Ztg. 39. 693. Braunsehweig, Orbis-Werke, A.-G.) D ie t z e .

H. Penau und H. Simonnet, Phgsiologische Priifung der Iiisulinzubcreitungcn. 
II. (Vgl. Journ. Pharm. et Chim. [7] 28. 385; C. 1924. I. 815.) Es wird vor- 
geschlagen, unter dem Namen „franzosische Iimdineinheit P. S.“ diejenige Menge 
Insulin zu verstehen, welche einem Kaninchen von 2 kg, das nicht dem Fasteu 
unterworfeu wurde, eingespritzt, den Betrag der Glykamie von 1,10 auf 0,45 in
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2 Stdn. em iedrigt, nach naher angegebenen Bedingungcn. Alle Stdn. ist eine 
Analyse einer Mischung gleicher Teile des Blutes von 6 Iianinchen auszufiibren; 
nach 6 Stdn. wird eine Kurve der GlykSmie der Tiere angefertigt, die eine Insulin- 
dose unterlialb der physiol. Einheitsmenge erhielten; darailf vergleicht man diese 
Glykamiekurven mit den ein fiir allemal angefertigten Kurven, dic ‘/.u ’*/*» '*/s u- 
1 physiol. Einheit entsprechen. Die erste Ivurve erlaubt, den W ert des Prod. fest- 
zustellen; durch einen zweiten Vers. wird die Mengc Insulin ermittelt, welche der 
physiol. Einheit cintspricht. (Journ. Pharm. et Chim. [7] 29. 473—81.) D ie t z e .

F. Depisch, F. Hogler und K. Ueberrack, Wdterei- Bdtrag zur Fragc der 
Auswerlung des Insulins. (Vgl. Klin. Wchschr. 3. 619; C. 1924. I. 2718.) Vff. 
lehnen die Auswertung ani Menschen ab. Beim Kaninchen ist der tiefste Blut- 
zuckerstand nach 1 Torontoeinheit am Ende der 2. Stdo. erreicht. Man muB dic 
Dosis erforschen, die Kriimpfc hervorruft, dann erzielt man meist gute Uberein- 
stimmung zwischen Yers. am Tier u. klin. Wrkg. — Mań soli 1 Stde. nach der 
Injektion beim Kaninchen den Blutzucker best. u. nur, weun uach 2 Stdn. kein 
Krampf eingetreten ist, zum 2. Mai. — „Torontoeinheit'1, gilt Vff. die keinste Dosis, 
die bei 75°/0 der Tiere Kriimpfc, bei den anderen 45 mg % Blutzucker erzeugt. 
(Klin. Wchschr. 3. 1064—65. Wicn.) M u l l e r .

Fritz Laquer-Guba, Einiges iiber das Insulin. Die „Toronto“-Einheit gleich 
V* der urspriingl. Kanincheneinheit ist kUrzlich um 40% erholit wordeu. Leider 
stimmt biswcilen die aus Verss. au Kaninchen gewomieue Wirkungsstiirke nicht 
mit der beim Diabetiker Ubcrein. (Chem. Weekblad 21. 316—19.) M u l l e r .

N. R. Blatherwick, M. Louisa Long, Marion B ell, L. C. Maxwell und 
Elsie H ill, Einige Faktoren, dic die Insidindnstellung bceinflusscn. Bei basen- 
reichem, kohlehydratarmem Futter (Alfalfa-Heu) sind Kaninchen gegen Insulin 
empfindlicher, ais bei saurebildendem, kohlehydratreichem. (Heu )nit Roggen.) 
Dabei ist der Glykogenvorrat in Leber u. Muskulatur bcide Małe gleich gro8. — 
Bei intravenoser Zufuhr steigt die krampferzeugende Insulindose proportional dem 
Korpergewicht. — Gebrauchte Tiere bekommen leichter Kriimpfe ais solche, dic 
noch keinen Insulinkrampf gehabt haben. (Amer. Jouni. Physiol. 69. 155—59. 
St. Barbara.) MOl l e r .

Albert Schneider, Das „Paramedal-Verfahren“ zur Bestimmung des Phenol- 
koeffizienten von Desinfektionsmitteln. D as augewendete Organismenmaterial besteht 
aus einer annahernd reinen Kultur von Paramecium caudatum in einem filtrierten 
wss. Extrakt von Pferdemist, dem trockene Brotkrumeu, Zwieback oder Fischmehl 
zugesetzt sind. Das Verf. wird beschrieben. Die Priifuugslsg. des Desinfektions- 
mittels wird durch heftiges Schiittelu mit dest. W . hergestellt. Die Ggw. von 
zahlreichcn Bakterien in der Parainecialkultur u. von anderen Veruureinigungen 
beeinflussen die Rk. des Parameciums gegen die zu priifende Lsg. nicht wesentlieh. 
(Journ. Amer. Pharm. Assoc. 13. 320—21.) D ie t z e .

Paulo Seabra, Gesichtspunkłc zur Priifung von kolloidcn Zubcreitungen. D ic  
Bedeutung von Sol u. Gel, sowie von anderen iu der Kolloidchemie eine Rolle 
spielenden Erscheinungen usw. werden an den Bcispiclen von Au u. Hg erliiutert. 
(Buli. Sciences Pharmacol. 31. 342— 50.) D ie t z e .

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine cliemisclie Technologie.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Briining (Erfinder Karl Boedeker),
Ilochst a. M., Vorrichtung zur Messung und selbsłłatigen Aufzdchnung von Dmck- 
zustanden, gek. durch ein aus einem geeiguet zusammengesetzten Gemiseh aus Gasen
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oder Diimpfen bestehendes druckempfiudliches System, erforderlichenfalls in Yerb. 
mit einer Hilfsyorkehrung, das so beschaffen ist, daB die Zus. des Gemisehes sieli 
naeli den physikal.-chem. GesetzmaBigkeiteu der Absorption, der Dissoziatiou oder 
der Verdampfung oder auch Sublimation ais Funktion des Druckes, unter dem das 
System steht, iindert, so daB dic mit dieser Anderung verbiuidene Beeinflussung 
der diesem Gemisch innewohnenden physikal. oder cliem. Eigensehaften zur Messung 
oder Aufzeichnung des Druckes dient. —- Die Ubertragung des zu messenden 
Druckzustandes auf den MeBraum kann durch einen bewegliehen Fłussigkeitsyer- 
scliluB oder ein elast. Zwischenglied erfolgen. (D. R. P. 397643 KU. 42 k vom 
9/1. 1923, ausg. 27/G. 1924.) K O h l in g .

Hugo Andriesaens, Ziirich, und Gesellsohaft fiir Chemisehe Industrie in 
Basel, Basel, Schweiz, Entfernung ąpezifisch leicliterer Gase aus einem Gasgemisch 
au f dem Wege der Diffusion. Den AuBengascn, in die hiueiu die abzusondernden 
Gase diffundieren sollen, verlcilit man durch DruckerhShung eine der Diffusions- 
richtung entgegengesetzte Stromungsrichtung durch die Diffusionswande liindurcli. 
(Schwz. P. 104785 vom 20/3. 1923, ausg. 16/5. 1924.) K a u sc ii.

Hugo Andriessens, Ziiricli, und Gesellsehaft fiir Chemisehe Industrie in 
Basel, Basel, Schweiz, Abłrennung von Gasen aus einem Gasgemisch durch Diffusion. 
Man liiBt die zu trennenden Gase iu ein Diffusionsmittel mit technisch leicht ver- 
iinderbarem Aggregatzustand (CC14, W ., A., Bzl., A., Petrolole usw.) hincindiffun- 
dieren, wobei das Diffusionsmittel wiihrend der Diffusion im gasfiirmigen Zustande 
gehalten u. nach der Diffusion in den fl. bezw. festen Aggregatzustand iibergefiihrt 
wird. (Schwz. P. 104786 vom 20/3. 1923, ausg. 16/5. 1924.) K a u s c ii.

Hubert Thein, Kaiserslauteru, Terfahren wid Vorrichtung zur Abrebdgung des 
bei der clcMrisehen Gasreinigung niedergeschlagenen Staubes, naeh D. R. I’. 339728,
1. dad. gek., daB nach Unterbrcehung des Saugzuges u. des elektr.. Stromes eine 
nieehan. Abreinigung mit oder ohne gleichzeitiger Verwendung von gereiuigtem 
Spiilgas yorgenommen wird. — 2. dad. gek., daB die boi den einzelnen Rohr- 
gruppen zwecks aufeinanderfolgenden Abreinigungsyorgange bei jedesmaliger Unter- 
brechung des Saugzuges u. der Spannung die iibrigen AbreinigungsmaBnahmen zu- 
samiiien oder einzelu in einer bestimmten Zeitfolge wechseln. — Staubabstreifyorr. 
fiir das Yerf. nacli 3., dad. gek., daB der ringformigę Korper besondere bursteu- 
artige oder federnd segmentartige Abstreifer triigt. (D. R-. P. 341072 KI. 12e yom 
26/10. 1919, ausg. 23/9. 1921. Zus. 2u D. R. P. 339 728; C. 1921. IV. 1168.) K a u sc ii.

Hubert Thein, Kaiserslauteru, Vorrichtung zum elekińschen Reinigen oon Gasen 
mul Diimpfen mit Gruppeneinteilung gemiiB D. R. P, 339728, dad. gek., daB der 
Uuterteil des App. einen seitlichen Aubau liat, yon dem Verbindungsrohre nach 
der dariiberliegenden Rohgaszufuhrungsleitung gehen u. der Oberteil einen nach 
der entgegengesetzten Śeite liegeudcu Anbau zur Aufnaliine der Absperryorr. u. 
zum, AnsehluB an die Reirigassammelleitung triigt. Zwoi weitere Pateutanspruche 
kenuzciehnen Ausfiihrungsformen der Yorr. (D. R. P. 341073 KI. 12 e vom 25/4.
1920, ausg. 24/9. 1921. Zus. zu D. R. P. 339 7 2 8 ; C. 1921. IV. 1168.) K a u s c ii.

„Elga“ Elektrische Gaareinigungs-Gesellschaft m. b. H., Kaiserslauteru, 
Abreinigung rohrfonniger elektrischcr Niedcrscldagselektroden auf der Innenseite durch 
ringformigę Abstreife gemiiB D. R. P. 341072 (Anspruche 3 u. 6), dad. gek., daB 
mehrere in Richtung der Rohraehse hintereinander geschaltete u. durch elast. 
Zwischenglieder (Drahtseile) miteinander yerbundene Abstreifringe yerwendet werden. 
(D.R.P. 397149 KI. 12e yom 13/5. 1923, ausg. 13/6. 1921. Zus. zu D. R. P. 341072;
vgl. vorsł. Ref. [0. R. P. 341072].) K a u sc ii.

L’Air Liąuide, Srciete anonyme pour l ’Etude et l ’Exploitation des Pro- 
eedes Georges Claude, Paris, Trenmwg der Gemische von Gasen mit selir ver-
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schiedener Yerflussigungstcmpercitur. (D. R. P. 398574 KI. 17g vom 27/5. 1914, 
ausg. 10/7. 1924. P. Prior. 29/5. 1913 u. 4/2. 1914. — C. 1921. IV. 1058.) Ka.

Sprengluft-Gesellschaft m. b. H., Berlin, Yahmmgefa(i zur Aufnahme ver- 
fliissigtcr Gase mit einem Absorptioiismittel im Vakuumraum, dad. gek., daB eine mit 
Kohle oder einem anderen gceigneten Absorptioiismittel gefullte Vorr. oben an dem 
GefiiBe zur Aufnahme des yerflussigten Gases angeordnet ist. (D. R. P. 397 613 
KI. 17g yom 15/9. 1918, ausg. 5/7. 1924.) K a u s c ii.

Hermann Pofiekel, Dillingen, Saar, Drehbarc Trockentrommel m it radialer 
Kammereinteilung, dad. gek., daB die Kammern durch radiale Zwischenwande 
untcrteilt sind, die am Anfang der Trommel u. in dor Niihe der Trommelmitte 
uuterbroehen sind, so daB das Gut aus der einen Kammerhiilfte an der Aclise u. 
am Tronimelumfang in die andere Hfllfte derart iiberwceliselt, daB in der Kainmer 
cin stiindiger Kreislauf sich vollzielit. — Es wird eine yollkommene Durch- 
trocknung des Gutes erzielt. (D. R. P. 396160 KI. 82 a vom 31/8. 1919, ausg. 
23/5. 1924.) O e lk h r.

E. Geisel, Berlin, Wiedergewinnung fluchtiger Lomngsmitlel. Kautscluikgegen- 
stiindc, denen fluchtige Losungsm. anhaftcn, werden mit erhitzter Luft behandelt 
u. dic aufgenommeneu fluchtigen Verbb. durch Kondensation abgeschieden. (E. P. 
213538 vom 31/1. 1924, Auszug reroff. 21/5. 1924. Prior. 28/3. 1923.) K a u sc h .

Martini & Hiineke Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft, Berlin, Verfal\ren 
und Anlagc zur Wiedergewinnung von fluchtigen Lommgsmitteln beim Streichen von 
Kautschukgcweben u. dgl. Aus der von dem Schutzgiis, z. B. indiftcrentc Gase, die 
keincn freicn O enthalten, im Kreislauf durchstromten Vorr., z. B. Streichmaschine, 
wird eine bestinimte Menge des darin befiudlichen Gases laufcnd abgezogen u. 
diese Menge zum groBcreu Teil durch frischcs Schutegas, zum kleineren Teil 
durch Luft ersetzt, die infolge des Unterscliiedes zwischen der laufend abgezogenen 
Gasmenge u. der laufend zugefuhrten Menge frischen Schutzgases in die Maschinc 
eingesaugt wird. ZweckmiiBig wird das in die Vorr. einzufiilirende Schutzgas in 
der Niilie der Ein - u. Austrittsstellen der Stoffbahn in der Weise eingcleitct, daB 
an diesen Stcllcn inuerlialb der Vorr. Gasstauungen entstehen; hierdurcli wird einer- 
seits fiir sofortige Miscliung der dureh diese Stellcn eintretenden Luft mit Schutzgas 
gesorgt, wiihrend andererseits der Lufteintritt auf ein sehr gcriuges MaB lierunter- 
gedriickt wird. (Oe. P. 95 807 vom 17/5. 1922, ausg. 25/1. 1924. D. Prior.

Donald Barns Morison, Ilartlcpool, Durham, GroBbritannien, Ausłreiben yon 
Gasen aus Fliissigkeiten. Die FI. wird auf ilirem Wege dureh eine Vorr. (Anzalil 
liintereinandergeschaltcter Kammern) einer Behaudlung mit Warme in mehrcrcn 
aufeinanderfolgenden Stufen unterworfen. (Schwz. P. 103438 vom 20/12. 1922, 
ausg. 16/2. 1924. E. Priorr. 23/12. 1921, 4/4., 14/6. u. 14/7. 1922.) K a u sc ji.

Strontian- und Potasche-Fabrik Eosslau Zweigniederlassung der Dessauer 
Zucker-Raffinerie, G. m. b. H., Eosslau a. E., Eindampf- und Trockenpfanne, dad. 
gek., daB an der tiefsten Stelle unter der Pfannc ein von den lieiBesteu Gasen 
einer Feuerung durchzogcner Heizzug angeordnet ist, der die Heizkammcr unter 
der Pfanne derart untcrteilt, daB die aus dem Heizzug kommenden Gase geteilt an 
den Seiten der Pfanne zuriickgefulirt werden konuen, ehe sic in den Fuchs oder 
zu einer anderen Verwendungsstellc gelaugen. (D. R. P. 397 812 KI. 12 a yom

V. L. Oil Processes Limited, London, Herstellung von porosen Katalysatoren 
in Bloek- oder Brikettform durch Red. eines Gemischcs yon Metalloxyd u. organ. 
Metallyerb., 1. dad. gek., daB in zwei getrennten Abschnitten gearbeitet wird, in 
dereń erstem mit Hilfe eines kohlenstoffhaltigen Reduktionsmittels eine Teilreduktion 
yorgenommen wird, wiihrend im zweiten Arbeitsabschnitt das unvollstiindig reduzierte

3/6. 1921.) FltANZ.

23/5. 1923, ausg. 5/7. 1924.) Kauscu.
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u. gemahlene Materiał mit einer weiteren Menge dea Reduktionsmittels gemischt, 
auf eine noch holiere Temp. erhitzt wird, um das reduzierte Metali zum Sintern zu 
bringen. — Weitere 3 Anspriiche kennzeichnen Ausfiihrungsformęn des Yerf. 
(D. R. P. 397 683 KI. 12g vom 23/10. 1923, ausg. 28/6. 1924. E. Prior. 26/4.
1923.) K a u sc h .

V. Anorganische Industrie.
P. Parrish, Schtęefelsdurefabrik. — Yergangenheit und Gegenwart. Zusammen- 

fassende Darat. der Entw. der HjSO.,-Pabrikation. (Chem. Ąge 1924. 316. Monitem- 
scient. 14. 110—14. Ref. A. Hutin.) J u n g .

F. C. Zeisberg, Eniwickhingen in der Ausriisiung einer Anlagc zur HersteUung 
yon Konłakłschwefelsdure.' Zusammenfasseude kurze Erorterung u. Bewertung der 
wiehtigsten Anderungen, die in dem seit 25 Jahren bestclienden Verf. stattgefunden 
haben. (Chem. Metallurg. Engineering 30. 829—31. Wilmington [Del.].) RUlILE.

Chemotechnik Wiesbaden, Schwefełnałriutn. Kritik an den Ausfuhrungcn 
B ud n ik o ffs . (S. 105.) (Chem.-Ztg. 48. 521.) Jung .

Egas F. Pinto Basto, Beilrag zur Untersucliung der Salinen von Aveiro. Es 
handelt sieli um MeeresBnlinen, dereń Einrichtung genau beschricben wird. Man 
liiBt die Mutterlaugen verdunsteń, bis neben den kleinen NaCl-Wttrfeln groBere 
MgS04-Prismen auftreten (ca. 34,5° Bd.). Der Bromgehalt der Mutterlaugen wird 
bestimmt; sie werden mit Chlorwnsser dest., das Cla u. Br, in Soda aufgcfangen, 
das Hypochlorit. u. Hypobromit wird mit S02 zerstort, die Lsg. mit BaCI2-Lsg. 
yersetzt, gekoeht, filtriert u. eingedampft; in der mit HC1 yersetzten Lsg. wird 
das Brom mit Chlorwasser, das mit KBr eingestcllt ist, titriert (Fchler <  2%)• Bei 
17° Bć. (27°) sind im Liter 0,36 g Brom enthalten, bei 36,5° Be. (34°) 3,80 g, wiihrend 
das W. des Atlant. Ozeans 0,060 g im Liter enthiilt. Obwohl in einem zweiteu 
Vcrs. bei 36,5° Bć. 4,14°/00 Brom gefunden wurden, kann geschlossen werden, daB 
in den ausgeschiedenen Salzen sclir wenig Br yorhanden ist. — Die Analysen 
yon fiinf yerschiedenen, aufeinander folgenden Bodenkorpern werden mitgeteilt: 
Der Cl-Gehalt sinkt anfangs, um schlieBlich konstant zu werden, der S04- u. Mg- 
Gehalt steigt, um schlieBlich fast konstant zu werden. Der Gehalt an K steigt 
zuletzt an, derjcnige an Na sinkt dauernd. Aus dcm „Mischsalz" (meist NaCl -J-
MgSO.,) wird durch starkę Abkiililung recht reines N:u,S04 gewonnen. Das aus
der konzentriertesten Lsg. abgeschiedene Salz enthiilt in getrocknetem Zustandc 
4°/0 Kalium; boi noch weiterem Eindampfcn kann der Gehalt doppelt so groB 
werden, so daB eine Gewinnuug yon Kali wic aus Mittchneerwasser moglich ist. 
(Reyista de Chim. pura c applicada [Portugiesisch] [2] 5. 83—95. 1920. Coimbra, 
Uniy.; Sep.) W . A. R o th .

De Haen Akt.-Ges., Seelze b. Hannoyer, ubert. an: A. F. Meyerhofer, Ziirieli, 
Sduren. Man yerwendet IIF  oder eine komplexe H F zum Zersetzen yon Salzen, um 
die entsprechende Siiure zu erhalten. (E. P. 213599 vom 27/3. 1924, Auszug yeroff. 
28/5. 1924. Prior. 28/3. 1923.) K a u sc h .

J. Mc Blain, London, Ozon. AYenigstens eine der Elektroden eines Ozonisators 
besteht aus einem Streifen oder einer Platte, dereń beide Oberfliiehen zu Konusscn 
oder Pyramiden gepreBt ist. (E. P. 213975 yom 10/1. 1923, ausg. 8/5. 1924.) K a.

Rafftneries Internationales de Soufre, Frankreich, Raf/inalion und Sublimation 
des Schwefels. Man erneuert bestiindig die Atmosphiire der Destillationsretorten, 
indem man zwischen ilinen u. der Sublimationskammer einen Gasstrom zirkulieren 
liiBt. (F. P. 567 658 yom 20/6. 1923, ausg. 7/3. 1924.) K a u sc h .

„Schodnica" Aktien-Gesellschaft fiir Petroleum-Industrie und Ernest 
August Kolbe, Wioń, Schicefeldioxyd. Wasserloslicher Siiureteer der Mineralol-,
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Stein- u. Braunkohlenteerindustrie wird bei gleichzeitigem Eiublasen oder Einsaugen 
von iiberhitztem AYasserdampf bis auf hoclistens 600° erhitzt. (0e. P. 96529 vom 
8/2. 1923, ausg. 10/4. 1924.) K a u s c h .

Sulfur-Akt.-Gea.,' Ziirich, und W. Franek, Mannheim, Schióefelsaure. Bei dem 
Bleikaminerverfahren yerwendet man von Fiillkorpem freie Gloyer- u. Gay-Lussae- 
tiirme u. zerstiiubt die Saure obęn in diesen Tiirmen. (E. P . 212768 vom 13/4.
1923, ausg . 10/4. 1924.) K a u s c h .

Yerein fiir Chemiache und Metallurgiaehe Produktion, Tsclieclio-Slowakei,
Reinigung der Rostgasc und Gcwinnung reiner Schwefelmwe aus diesen Gasen. Die 
li. unreinen Rostgasc werden durch einen W aseher mit soleher Geschwindigkeit 
u. in soleher Menge geleitet, daB das Waschmittel (I12S04) nebelftirmig wird u. die 
in cbensoleher Form in den Gasen enthaltenen Yerunreinigungen in eine Tropfen- 
grćiBe iiberfiihren, daB sie in einem elektr. Gasreiniger niedergeschlageu werden. 
Auf diese AYeise lassen sich auch dic ans dem Kontaktraum kommenden SO.,- 
lialtigeii Gase auf reine H2S 04 yerbeiten. (F. P. 567884 vom 20/6. 1923, ausg. 11/3.
1924. D. Priorr. 30/0. u. 10/8. 1922.) K a u s c h .

Luigi Casale und Rene Leprestre, Rom, Apparat zur Ammoniaksyntliese.
Der App. besteht aus wenigstens vier koaehsialen Rohren, dereń auBerstcs mit 
starken Wandungen den Druck aushalten muB u. an seinen Enden durch starkę 
Platten yerschlossen ist, die Oftnungen zur Ein- u. Ausfuhruug der katalyt. M. 
anfwćisen. Das innerste Rohr dient zum Ileizen u. enthiilt eine elektr. Wider- 
standsheizung. Alle vier Rolire lassen untereinander Zwischenraume frei, in dereń 
der Heizkammer anliegenden dic katalyt. M. untergebracht ist. (Seliwz. P. 104563 
vom 31/8. 1922, ausg. 10/5. 1924. It. Prior. 20/5. 1922.) K a u s c h .

Tubize Artificial Silk Company of America, Delaware, iibert. von: 
Emile Bindschedler, Lansdowne, Pennsylvan., Gminnung vm  Amtnoniak und 
anderen werhwllcn Chemikalieii aus DenUrierabfallfliissigkeiteii. Die Abfallfll. der 
Denitrierung der Nitrocelluloseseide mit NaSIl werden mit COo erhitzt, der sich 
dabei niedersęhlagcnde S wird gewonnen, die restierenden Fil. werden mit Ca(OII)., 
beliandelt u. schlieBlich wird das sich bildeude NII3 ausgetrieben. (A. P. 1490728  
vom 2/6. 1923, ausg. 15/4. 1924.) K a u s c h .

GL Kaaaner, Munster, Ammoniakoxgdation. Man oxydiert N ll3 mit Luft oder 
Oj in Ggw. eines crhitzten Gemisches von PbO mit Oxyden des Mn, Vd, Mo, Cr, 
Wo oder U in Yerb. mit einer oder mehreren ErdalkaUerden. (E. P. 213571 vom 
24/3. 1924, Auszug verotl‘. 28/5. 1924. Prior. 31/3. 1923.) K a u s c h .

Elektrizitatswerk Lonza (Gaupel und Basel), Theodor Liehtenhahn und 
Heinrich Steiger, Basel, Schweiz, Ammoniumsulfit. Bei der Absorption von SOs 
aus Gasgemischen durch (NlIJoSOj-Lsg. u. Siittigung der eutstandeńen Bisulfitlsg. 
mit NII, in getrennten Absorbern wird die Mntterlauge, die sieli nach erfolgter 
Krystallisation u. Abscheidung des (NlI,)aS03 aus der im NII,,-Absorber bis zu 
neutraler oder scliwach alkal. Rk. gesiitt. Lsg. ergibt, vor dem W iedereintritt in 
den SOj-Absorber angesiiuert. (Schwz. P. 105231 vom 13/7. 1923, ausg. 2/0. 1924.
D. Prior. 17/7. 1922.) K a u s c h .

Chemiache Fabrik Grieaheim-Elektron, Frankfurt a. M. (Erfiiider: Robert 
Suchy, Griesheim a. M.), Yerarbeitung von Phosplior-Arscn-Rauchentwickleni auf 
PjOj u. As30 3 durch Verbrcnnung, 1. dad. gek., daB man das P-As-Gemiscli in 
Dampfforni uberfUhrt, dic Diimpfe mit Luft yerbrennt u. die Yerbrennungsprodd. 
rerdichtet. — 2. dad. gek., daB mit der Yerbrennungsluft AYasserdampf zugefuhrt 
wird. — 3. dad. gek., daB die Oxydationsprodd. des P  in H.,P04-Lsg. iibergefuhrt 
u. von der Asa0 3 abgetrennt werden. (D .R. P. 397097 KI. 12 i vom 12/1. 1923,
ausg. 14/6. 1924.) K a u s c h .
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J. Perten, Prag, MitfcirbungskohU. Organ. Stolic (Holzkohle, Torf, Cellulose usw.) 
werden mit einer ZnCls-Lag. u. ciner anderen Metallcliloridlsg. (KCI, CaCl3, Sr Cl.,, 
-MgClo, MnCl2) impriigniert, getrocknet u. gegliiht. Das erhaltene Pi;od. wird aus- 
gewaschen, getrocknet u. zerkleinert. (E. P. 213252 vom 17/3. 1924, Auszug 
yeroff. 14/5. 1924. Prior. 19/3. 1923.) K a u s c h .

Akt.-Ges. fiir Anilin-Fabrikation , Berlin, Holzkohle und Alkalmdfulc. Man 
impriigniert IIolz oder anderes cellulosehaltiges Materiał mit Alkalibisulfat oder 
einem Gemcnge von Alkalisulfat u. (NIIJjSO,,, glttbt iiber 500° u. wiischt das er
haltene Prod. aus. (E. P. 213195 vom 25/9. 1923, ausg. 17/4. 1921.) K a u s c h .

James Henry Roid, Bcadsboro, Bennington, V. St. A., llerslellung von Gas
und Carbidrohmaterial. (D. B,. P. 396941 KI. 12 i vom 13/2. 1921, ausg. 14/6. 1924. 
A. P rio r. 13/2. 1920. — C. 1924. I. 2813.) K a u sc h .

Walter Nottebohm, Neunkirchen, Niederosterr., Darstellung von Caldumcąrbid 
Am elektrischen Sclunelzofen mit wassergekuhlten Metallclektroden, dad. gek., daB 
durcli Verwendung niedriger, unter der Lichtbogengrenze liegender Spannung eine 
dauernde Ilaltbarkeit der Metallelektrode u. gleiclizeitig eine Konzentrierung der 
Reaktionszone auf den Baum zwischen den Elektroden erzielt wird. — Die Elek- 
troden konnen iu den Ofcu fest eingebaut werden. (D. R.. P. 397764 KI. 21 b voni 
27/7. 1922, ausg. 28/6. 1924.) ‘ KU h l in g .

Appareils et Evaporateurs Kestner, Lille, Krystallisatioii. Eine h. gesiitt. 
NaCl-Lsg. wird" unter yennindertem Druck yerdampft, u. der entstehende Dampf 
wird zum Vorwiirmen der Lsg. yerwendet. (E.P. 214572 vom 22/8. 1923, Auszug 
veroff. 12/6. 1924. Prior. 17/4. 1923.) K a u sc ii.

Soc. Chimiąue de la  Grandę Paroisse (Azote et Produits Chimiąues), 
Paris, Reinigen von Rohsalzen. Bohsalze oder tonhaltige Mineralien, CaS04 usw. 
werden durch Waschen mit einer gesiitt. Lsg. desselben Salzes gewaschen. (E. P. 
213531 yom 7/12. 1923, Auszug ver('ilY. 21/5. 1924. Prior. 29/3. 1923.) K a u sc ii.

E. E. Naef, Paris, Alkali- und E r da Ikalmdfide, und -tldosulfate. Man erhitzt 
Alkali- oder Erdalkalisulfat, -bisidfat, -sulfit oder -thiosulfat mit einem KW-stoff, 
u. S, oder Eisenpyrite oder andere Schwermetallsulfide, wie CuS oder PbS ge- 
gebenenfalls in Ggw. eines Katalysators (feiu verteilter Pe, N i, Cu oder dereń 
Sulfide) oder man erhitzt ein Gemisch yon Alkalisulfat, -bisulfat, -sulfit oder -thio- 
sulfat u. ein Alkali- oder Erdalkalioxyd, -hydrat oder -carbonat mit einem 
KW-stoff u. S oder Eisenpyriten. (E.P. 214358 yom 31/1. 1923, ausg. 15/5. 
1924.) K a o sc h .

Louis Gabriel Patrouilleau, Frankreicli, Reine Tonerde. Schwefelsaure oder 
salzsaure AufschluBlsgg. aus Bauxiten, die T i, Vd, F e, Alkali- u. Erdalkalimetiille 
entbalten, werden mit neutralen oder sauren Alkalisulfiten gefiillt. (F.P. 567456 
yom 15/6. 1923, ausg. 3/3. 1924.) K a u s c h .

Kali-Forschungs-Anstalt G. m. b. H., Leopoldshall-StaBfnrt, Herstellung von 
Thenardit nach D. B. P. 381055, dad. gek., daB diese in 3 oder in mehr Phasen 
erfolgt, indem zuerst Astrakanit oder Loweit, am besten neben iiberschussigem 
MgS04 u. N a d  erhalten wird, u. in diesem Salze schrittweise durch Zugabe yon 
NaCl eine Umsetzung yon MgS04 zu Na.jS04 unter intermediiirer B. yon Vantlioffit 
u. der schlieBlichen B. von Thenardit erfolgt, wiihrend die Laugen, mit ciner li. 
Decklauge des Thcnardits beginnend, dem Gange des Salzes entgegengefiihrt werden. 
(D. B,. P . 396943 KI. 121 yom 28/3. 1923, ausg. 13/6. 1924. Zus. zu 0. R. P. 381055;
C. 1924. I. 584.) K a u sc h .

Permutit Company, New York, Ubert. von: Arthur C. Spencer, Washington, 
Glaukonit. Glaukonit wird in Abwesenbeit yon L u ft u. eyentuell in Ggw. eines 
reduzierenden Gases erhitzt. Hierdurch wird seiue basenaustauschende K ra f t 
erholit. (A. P. 1491561 yom 5/5. 1923, ausg. 22/4. 1924.) K a u sch .

VI. 2. 83
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Ernst Hackhofer, Wolfsberg, Spalten vou Glimmer und glimnierahnlichcn 
Miiiei-alien. Dic Mineralien werden liingere Zeit der Einw. von C02 oder C02-reiclier 
Gase ausgesetzt, werden dann in ein Bad vou starker Xatronlaugc gebracht u. so 
lange darin gelasscn, bis sie gut durchtriinkt sind, dann auf 300—400° erliitzt u. 
mit k. W. oder verd. Siiure abgescbreckt. Sie lassen sich nun leicht in diinne 
Bliittchen spalten. (Oe. P. 96336 vom 4/3. 1922, ausg. 10/3. 1924.) K C h l in g .

Augustus John Stubbs, Spanicn, Bleichen von Mmcrdlerdcn. Kaolin, Feldspat, 
Baryt usw. werden mit unterscliwefliger Siiure, erhaltcn dureh in BcrUhrungkommen 
yon SO._, mit einem Metali (Pt, Zn, Fe), in Ggw. yon W., behandelt. (F. P. 567464
yoni 15/(5. 1923, ausg. 3/3. 1924.) K a c sc ii.

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
Felix Gaudin, Die GlasmaUrei. Geschichtliche Entw. der Glasnialerei und 

dic zerstorenden Euifliiśse auf Glasmalereien. (Buli. Soc. ind. Mulhouse 90. 388 
bis 403.) J u n g .

Manrice de Keghel, Dekorąłwe Malerei a u f Glas. (Forts. u. SchluB zu Rev.
des produits chim. 27. 1; C. 1924. I. 1090.) Angabeu iiber Ó1-, Aąuarell-, Silicat-,
Casein-, Putrido-, Gouaclie-, Wachs-, Temperamalerei, Malcu mit FirniBfarben, die 
yerschicdencn Verzierungsarten u. Marmor-, Perlmutter- u. Schildpattnachahmungen. 
(Rcy. des produits chim. 27. 289—94. 365—68.) • S0vERN.

Friedrich Huth, Slahlbeton. Beton zeigt bei hoher Druckfestigkeit einen ge- 
riugen W iderstand gegen Abnutzung, was auch eine starko Staubentw. bedingt. 
Es ist nun K l e in l o g e l  gclungen, im Stahlbeton ein Gemisch aus einem Raumteile 
Zement u. einem Raumteile Hiirtematerial zu finden, das neben hoher Druckfestig- 
koit auch holien Widerstand gegen Abnutzung zeigt (auf 1 qcm abgeschliffene 
Fliichc nur 0,07 ebem). Stahlbeton ist besonders gccignet zur Herst. stark benutzter 
FuBbodeu. (Allg. Brauer- u. Hopfenztg. 64. 542—43.) R C h lk .

A. & M. W eil vorm. H. Weil-Heilbronner, Zuricli, Schutzmasse fiir Silber- 
schichten von Spiegęln. Eine dunne Lage eines saugfiihigen Stoffes, z. B. Papier, 
wird dureh einen gcschmolzenen, gegen cliem. u. Witterungseiiifliisse widerstands- 
fiihigen Stoft' gezogen, dessen F. oberhalb der gewohnlichen Temp. liegt, u. es 
wird die erlialtene M. auf die Silberschiclit des Spiegcls aufgebracht, der yorher 
auf eine Temp. erliitzt worden war, die oberhalb des F. des geschmolzenen Stoffes 
liegt. (Schwz. P. 103616 vom 22/1. 1923, ausg. 1/3. 1924. F. Prior. 13/9. 1922.) KO.

Hugo Ammann, Ermatingen, Seliweiz, Kunntlicher Marmor. In feinkornigen 
Zustnnd gebraehtes Gestein wird unter Zusatz yon W. mit der gleiclieii Menge 
Zement zu einem diekfl. Brei geinischt, dieser mit Erdfarbc gefiirbt u. in eine Form 
gcbraclit. Die Adcrung wird dadurch bewirkt, daB entweder Kliimpchen einer 
anderen Farbę yor dem EingieBen de8 Breics in die Form gebracht werden, oder 
daB der Brei iuuerhalb der Form yor dem Abbinden mittels Stiibchen gespalten u. 
in die Spalten ein anders ais die Grundm. gefiirbter Brei gegossen wird. (Schwz. P. 
104274 yom 7/2. 1923, ausg. 10/4. 1924.)" KOui.ING.

Elektro-Osmose Akt.-Ges. (Graf Schwerin Gesellschaft), Berlin, Herstellung 
von Zement, 1. dad. gek., daB der nach dem NaByerf. aufbereitete Schlamm einer 
elektroosmot. Trocknung unterworfen wird, worauf die hierbei eutstehenden dichten 
Stiicke sofort gebrannt werden konnen. — 2. dad. gek., daB die elektroosmot. 
Trocknung in einer elektroosmot. Filterpresse stattfindet. — Die Trocknung erfolgt 
rascher u. mit geringerem Energieyerbrauch ais bei den bekannten Verff., die ge- 
trocknete M. brauclit nicht geformt zu werden u. zerfiillt nicht beim Brennen. 
(D. R. P. 397898 KI. 80b yom 21/5. 1920, ausg. 1/7. 1924.) K C h l in g .
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Hermine Morin-Krop, Basel, Kcramische Masse, bestehend aus 84—78,5% 
Si02, 1,54—1,47% AljOj, 5,85—5,5% CaO, 1,13—1,02% KsO u. 7,26—13,5% Na20. 
Die M. wird durch Verschmelzcn eines Gcmisches von Quarzsand, einem natiir- 
lielien Fluorid, wie FluBspat, einem Doppelsilieat des Al (Feldspat) u. Soda erhalten. 
Sie besitzt hohe Siiurefestigkeit u. groBe Isolierfiihigkeit fiir Elektrizitiit. (Schwz. P. 
103400 yom 13/11. 1922, ausg. 1/2. 1924.) IC&uling.

Karl Dammann, Essen-Ruhr, Stampfasplialtartuje. Masse fiir Straficnbauzwecke. 
Feinkorniges Gestein wird mit 3—8% seiues Gewichts an einem Bitumen innig 
gemischt, dessen F. in der Niihe von 0° liegt, z. B. mit fl. Asphalt, Petrolcumriiek- 
stiinden, abdest. Steinkohlenteer o. dgl. Zweeks Beforderuug des Zusammenhaftens 
konnen der M. noch 2—4% Pech zugesetzt werden. Das Erzeugnis liiBt sieli bei 
jeder Temp. auf etwa die HSlfte der urspruuglichen Schiltthohe zusammenpressen 
u. erlangt eine Festigkeit, welche der des besteii Asphaltbelages gleichkommt. 
(Sclrttz. P. 103393 vom 22/4. 1922, ausg. 1/2. 1924. D. Prior. 25/4. 1921.) KO:

VII. Agrikulturchemie; Dungemittel; Boden.
G. Bruhna, Diingewert iks Chilcsalpeters und des kUnstliched Sałpeters. Nach 

Sto k la sa  (Chem.-Ztg. 48. 4; C. 1924. I. 748) soli Chilesałpeter dem kiinstliekon 
NaN09 an Dungekraft Uberlegen sein, ais Folgę seines, wenn auch iiuBerst geringen 
Gehalts an Jod u. an radioaktiven Stoffeu. Eine solche W rkg. des Jods ais Reiz- 
diinger kommt aber nacli den Unterss. von v. F e il it z e n  u. E g n ĆU im vorliegenden 
Falle wegen der Gcringfiigigkeit des V. des Jods nicht in Frage. Ferner konnte 
yon H e d s t r Om  weder im cliilen. Rohsalpeter (Caliche) nocli in der Handelsware 
eine mcBbare Radioaktiyitiit festgestellt werden. (Zentralblatt f. Zuckerind. 32. 755 
bis 756.) RO hle.

K. A. Bondorff, Dii>igeversuche mit Mergel. Vergleichende Topf-Diingevers.s. 
mit einem kalireichen Mergel (0,60% K._>0 1. in 25% HCl u. 26,8% CaCO,,) u. 
einem kaliarmen (0,25% K ,0  1. in 25% HCl u. 68,6% CaC03) bei wciBem Klee 
in Hoehmoorerde. Verwendet wurden Mengen cntsprechend 60000 kg CaCO, pro 
Hektar; beim kalireichen Mergel also 6 mai soviel KaO. Mit letzterem Mergel waren 
die Ausbeuten 21—22% groBer. Bucliweizcn in armem sandigen Boden ergab 10% 
liohere Ausbeuten unter denselben Bedingungen. Der Erfolg des kalireichen Mergels 
kann auch dalier riihren, daB infolge seines niedrigen Gehaltes an CaC03 weit 
groBere Mengen u. damit. auch eine groBe Menge anderer Mineralien zur Diingung 
gelangen. (Den kongelige Veterinar og Landbolioiskole Aarsskrift 1924. 125—32. 
Kopcnhagen.) MOKTENSEN.

E. R. de Ong, Das VerJuiltnis zwischen Fliichtigkeit und Giftigkeit des Nicotins. 
Die Wirsamkeit des Nicotins ais Insektenyertilgungsmittel im Pflanzenschutz liiingt 
weitgeliend yon seiner Fliichtigkeit ab. Die Lsgg. der freien Base sind wesentlieh 
wirksamer ais die der Salze; diesen muB so viel Alkali zugesetzt werden, wie zur 
Neutralisation der gebundenen Siiure erforderlich ist, um die beste Wrkg. zu er- 
reichen. Gleiches gilt fur staubfiirmige Gemische. (Science 60. 15—16. Uniy. of 
California.) ' SPIEGEL.

Spiegelmanufaktur Waldhof Akt.-Ges., Mannheim-Waldhof, Nutzbarmachung 
der in den Abgasen der chemischen Industrie auftretenden schwefligen Siiure zweeks 
Oewinnung von hochieertigen Phospliaten, 1, dad. gek., daB die S 02 in Ggw. yon 
CaCl.> dureli FeCla oxydiert u. die dabei entstehende HCl zum AufschlieBen yon 
unl. Phospliaten benutzt wird, wiihrend die gleichzeitig auftretende II._,S04 in unl. 
Form zur Abscheidung gelangt u. hierbei noch weitere Mengen HCl liefert. —
2. dad. gek., daB das ais Zwischenprod. auftretende FeCla durch Oxydation iu

83*
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FeCl, zuruckyerwandelt wird. (D. R. P. 397473 KI. 16 vom 1/8. 1922, aiłsg. 21/6. 
1924.) K O hling.

Saccharin-Fabrik Alct.-Ges. vorm. Fahlberg, List &Co., Magdcburg?§udóst, 
Saałgułbcize, bcstehend aus Hg(CN)., oder aus diesem in Mischung mit anderen 
Stoffen. — Das lfg(CN)., ist, im Gcgensatz zum IlgCL, beffthigt, die dem Saatgiit 
auhaftendeii Pilzsporen u. Pilzkeime oline Schiidiguug der Keimfiihigkeit des Saat- 
gutes abzutoten. So bckiimpft es restlos die durch Ilelminthosjfmńum gramincum 
erzeugtc Streifenkrankheit der Gerste, auch den durch Phóma bctae u. andere Pilze 
erzeugten Wurzelbrand der Riiben, wfihrend CH20  gegen diese Krankhciten ohne 
Wrkg. ist. Bei seiner Anwendung taucht man das Getreide z. B. in eine 0,5°/rtig. 
Hg(CN)a-I-<sg. oder benetzt das Saatgut mit einer 0 ,l0/oig. Lsg. oder miseht es mit 
einem Gemenge von pastcisem ITc(CN)., u. inerten Pulyern. — Mit dem gleiclien 
Erfolge lassen sich auch die 11. Alkalisalze im Kern durch dic Cyamnereurigruppe 
Hubstiluicrłer Phenole, besonders des Cyanmereuri-o-kresols, ver\venden-, z. B. eine
0,25—0,5°/(,ig. wss. Lsg. des Cyanmercuri-o-kresolnatriiuns. (D. R. P. 384355 
KI. 451 yom '27/7. 1919, ausg. 1/11. 1923. F. P. 26788 vom 5/11.1921, ausg. 15/4. 
1924. Zuj. zu F. P. 560911: C. 1924. I. 1712. Schwz. P. 103155 vom 16/12. 1921, 
ausg. 16/1. 1924.) SCIIOTTLANDER.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., LeycrkUsen b. Koln a. Rh., 
Saatgutbeiże. (Kurzes Ref. nacli Holi. P. 7510; C. 1923. 11. 955.) Naelizutragen 
ist folgendes: Dic Beize des Saatgutcs mit organ. Farbstoffen bietet gegeniiber 
anderen Beizmitteln, wio HgCl._, oder anderen Hg-Verbb., den Vorteil der geriugeren 
Giftigkeit, so daB es moglich ist, zu stark gebęiztes Saatgut nachtraglioh zu yer- 
futtern. Auch sind Verluste an Huhnern u. anderem Gefltigcl nicht zu befurchten, 
um so mehr ais die Fitrbung des Kornes die Vogel abschreekt, so daB auch kein 
Aufgefressenwerden des ausgesiiten Saatgutes durch KrShcn zu befurchten isfc Ein 
den Anforderungen nach jeder Richtung geniigender Farbstoff ist z. B. das ameisen- 
saure Diaminodimcthylaańdin des D. R. P. 140818; mit bereits '/3 °/o*g- Lsgg. dieses 
gclben Farbstoffs erzielt man ohne Becintriichtigung der Keimfiihigkeit eine yiillige 
Sterilisierung. Zum Beizen von Kartoffeln badet man diese z. B. mit ciner l 0/00>g- 
Lsg. yon 3,6-Diaminomctht/lacridiniumchbrid (Trypa/laińn) wahrend 1 Stdc. bei 30° 
unter griindlieher Bewegung des Saatgutes oder der F l., lŚBt dann abtropfeu u. 
trocknet bei gelinder Warnie. Bei den weniger zur Fiuiluia neigeuden Kartoffel- 
sorten geniigt die Behandlung unmittelbar yor der Aussaat, bei empfindlicheren 
Kartoffeln erfolgt sie zweckmiiBig gleieh nach der Ernte. (D. R. P. 394255 KI. 451 
yom 15/3. 1919, ausg. 15/4. 1924. Oe. P. 96329 vom 26/6. 1920, ausg. 10/3. 1924.
D. Prior. 14/3. 1919.) Schottlander.

Paul Tietz, Brcslau, Yerfahren zur Yerlesserung des Ilaflens geloScr oder auf- 
yeschlummter De&infeklionsmittcl a u f Pflanzen, 1. dad. gek., daB man dem Desinfek- 
tionsmittel vor der Ver\vendung pflańzliclic oder tier. Fąsern iu fein ycrtciltem, 
zweckmiiBig aufgeschliimmtem Zustaude zusetzt. — 2. dad. gek., daB man bei durch 
Fiillung zu erzeugenden Desinfektionsmitteln dic Fasern dem einen oder anderen 
Reaktionsmittel yor dereń Vereinigung zusetzt. — 3. dad. gek., daB man die ais 
Zusatz yerwcudeten PHanzenfasern iu halb gemahlenem Zustande yerwendet. — 
Die Ilaftwrkg. der Faserstoffe ist darauf zuruekzufiihren, daB die Pflanzenteile mit 
fcinen llarchcn bedcckt sind, welche sich in den Fascrstoffcn yerankern. Diese 
fiihren demnacli kein cigentliches Ankleben herbei, sondern eine Art AnspieBeu, 
indem die Pflanzenhiirchen in dic Faserstoffe eindringen u. sieli mit ihnen beim 
Troekuen yerfilzcn, so daB eine Ablosung durch Regen, W ind o. dgl. nicht mehr 
stattfindet. Z. B. wird FeSOt-Lsg. in der erforderliclien Konz. mit CelluloSefasern 
soweit yersetzt, daB die Fl. noch geniigend diinn zum Yerspritzen bleibt. Yorher 
kann man der Lsg. ais klebenden Stoff auBcrdcm noeli Harzseife zufiigen. — Bei
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der Ilerst. von Bordclaiser Briihe werden dic Celluloscfasern u. gegcbencnfalls 
aucli Harzseifc ais klebender Stoff der CuS04-Lsg. oder dcm Ca(OII)2 vor der Vcr- 
ciuigiing in geniigender Yerduuuung zugesetzt. Der Nd. vou 011(011);, u. CaS04 
bildet sieli dann teilweise auf den in der Lsg. suspendierten Cellulosefascrn un- 
mittelbar selbst. Yerwendet man Pflanzcnfasern ais Zusatz, so liiBt sieli dic Haft- 
wirkung des Dcsinfcktiousniittels aucli dadurcli vcrbesscrn, daB man die Fasern, 
wic in der Papicrfabrikation, in halb gemahleiieni Zustandc zusetzt, wodurcli sic 
selbst eine gewisse Klebkraft erhalten, so daB ein wciterer Zusatz yon klcbeiideu 
StolTcn sich zum Teil oder ganz erubrigt. (D. R. P. 392927 KI. 451 yom 9/6. 1921, 
ausg. 4/7. 1924.) Sc iio t t l a n d e r .

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.
Georg Jantzen, Dic inneren Fonnen neuzęitlichcr I focho fen. Vf. weist darauf 

hin, daB dic neuerdings in Amerika iiblicli gcwordcne inncrc Form der Ilochofen 
teilweise aucli in Dcutscbland schon vor dem Kricgc angewandt worden ist. Die 
Vorteile solcher Fonnen werden bcsprochen. (Stalli u. Eisen 44. 681—84,
Lollar.) IIabf.ui.and.

F. W. Davis und G. A. Bole, Bemerkungen iiber dic Anfordeningen an Zu- 
stcllungsinassen jur offene Herdc. (Vgl. Journ. Amer. Cerani. Soc. 6. 1183; C. 1924.
1. 1704.) Vff: crlautern dic allgemcincn Anforderungcn, die an dic Zustellungs- 
massen fiir Martinofcn gestcllt werclcn unter Beriicksiclitigung der Funktioucn, 
welcho den yerscliicdcncn Tcilen des Ofcns entspreehen. (Trans. Amer. Inst. 
Mining and Metallurg. Eng. 1924. No. 1312. 1—10. Lincoln [Ncbr.], Columbus [O.]) LO.

Edwin Fornander, Die direkle Eiketidarstellung. Vf. bcspricht die bisher be- 
kaiinten Methoden, aus den Erzen durcli Red. oline den Umweg iiber das Roheisen 
direkt. zu einem kohlcnstoffanncn Eiscn zu kommen. '\ron den Verss., dic das Zicl 
durch Anwendung von Co-Gas erreichcn wollen, wird der von v. EiirenWERTH, 
B o u r c o n d , B e u g lOf  u. W ib e r g  yorgcfiihrt, von denen, die mit Kolilc reduzieren, 
der von B a ss e t . Bisher hatte nocli keines aUgemeinen Erfolg. (Chem. Metallurg. 
Enginccring 30. 907— 10. Sandyiken, Scliweden.) J u n g b lu tit .

Alexander L. Feild, Wirkung von Zirkonium a u f die Warmwalzbarkeit hoch- 
gcschwefelter Stiilile und das Vorkommen von Zirkoniumsułftd. (Vgl. Metal Ind. 
[London] 23. 197: C. 1924. I. 238.)_ Es wurden Walzyerss. mit Stalilen ausgefiihrf, 
die 0,075 bis 0,320% S cnthicltcn, u. die Ersclieinung der Rotbruchigkeit durch 
Zusatz von Zr verluitct. — Zr bindet den S untcr 1?. yon ZrSa prakt. quantitativ, oline 
daB cin UbcrsehuB yon Zr entspreclieud einem tlberschuB yon Mn ais Oxydations- 
lnittcl notig ist. ZrS2 ist gleich MnS bei den ftblichcn Walztemp. piast., so daB 
Rotbrttchigkcit niclit cintritt. — Bei Anwendung eines Uberschusses yon Zr ist 
ein Teil des vorhandenen Sulfides in HCl 1 : 1 unl., da metali. Zr 10% S in fester
I.sg. aufzunehmen imstandc ist. (Trans. Amer. Inst. Mining and Metallurg. Eng. 
1924. Nr. 1306. 1—17. New York.) LC der.

J. H. Nead, Absorption von Schicefel aus dcm Gcneratorgas in offencn llcrd- 
ofen. Yf. untcrsuchtc dic Wrkg. des im Gcneratorgas yorliandeneń S auf einen 
im offenen Herdofen (Martinofcn) erschmolzeuen Stahl. Eine Stalilehargc von be- 
kanntęr Zus. wurde wiihrend der ganzen Daucr des Schmelzens in Abstiinden von 
'/a Stde. durch Ausschopfcn einer Probc auf iliren S-Gchalt gepriift. In dcm ersten 
l ’eil der Charge wurde cin allniahliches Steigen um im ganzen 0,025% S bemerkt, 
nach dem Zusatz yon CaCOa jedoeh wurde der Stahl wieder iirmer an S, der sich 
in der Schlaeke aureichertc. Im ganzen wurden etwa 22% des in den Gcnerator- 
gasen yorliandcnen S von Stalilbad -f- Schlackc absorbiert. (Trans. Amer. Inst. 
Mining and Metallurg. Eng. 1924. Nr. 1298. 1—10. Middletown [O.].) LC der.
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Edward F. Kern und Edward A. Capillon, Zusatzagoizien bei Elektrólyten 
zur Zinnraffination. Zur elektrolyt. Raffination vou Sn erwiescn sich Sulfat-Elektro- 
lytc ala geeignet, Chloridelektrolyte gaben unbefriedigende Resultate. Die schwefel- 
saureu Biidcr, die am bcaten ea. 60 g Sn ais SuSO., u. 75—100 g freie 1I2S04 im 
1 enthalten sollen, lassen sich durch Zusatz von ca. 5 g  IlCl bezw. 8—10 g NaCl 
noch vcrbcssern. Giinstig wirkt auch Na,iSOi im Aquivalcnt zur B. von SnSO,- 
Na.,SO,. Wirklich gute, zusammeiihangende Ndd. licBen sich nur durch Zusatz von 
organ. Substanzen zu obigen Elektrólyten erzielen, doch muB dereń Menge inner- 
lialb bestimmter Grenzen liegen, da bei zu wenig davon der Nd. zu groBkrystallin., 
bei UberschuB schwammig wird. Von den 16 abgebildetcn Prodd. waren dic 
beiden besten mit 1 g Leim, 1 g Rolikresol u. 1,33 g Nicotinsulfat pro 1. dargeatellt, 
der eine aus HCl-haltiger SnS04-Lsg., der andere aus ebenfalls IlCl-haltiger 
SnS04 •Nit.SOj-IjSg. Auch Aloin, Kresolsulfonsauren u. Mineralol bewahrtcn sich 
ais Zusatzreagenzien. (Trans. Amer. Electr. Soc. 45. 17 S. New York, Columbia- 
Uuiv. Sep.) H e r t e r .

W illiam  E. Greenawalt, Der Greenaicall-Elektrolyikupfer-Exlraktionsproze/i. 
(Vgl. A .P P . 1468806. 148059; C. 1924. I. 375. 2304.) Nach Beschreibung der 
allgemeinen Grundlagen bchandelt Vf. die elektrolyt. Entkupferung Fe-haltiger 
Laugen, die durch Laugerei vou gerosteten Kupfcrkicskonzentraten gcwonnen 
wurden. Die Ggw. von Fe" ist fiir den ProzeB unschiidlich, das Yorhandensein 
von Fe"‘ dagegen nur in geringen Mengcn zuliissig. Vf. reduziert das Fe durch 
S02, das in innige Beriihrung mit der Lauge gebracht wird. Stark saure Ijaugen 
werden durch frisch gefiilltes CuS reduziert. — Eine Lsg. von 3,89% Cu, 3,06% Fe 
u. 1,72 freier II2S 04 wurdc in 3 Abschnittcn, zwischen denen eine erneute Red. 
des Fe durcli S02 auf 0,017 bis 0,35% Fe'" stattfand, auf 1,04% Cu entkupfert. 
Dic frcie ILSO, war auf 10,3°/o gestiegen, so daB eiuc wirksame Fc-Red. durch 
S02 nicht mehr moglich war. Der Fe‘"-Gehalt wurde min durch Rtthrcu mit 
frisch gefalltem CuS von 0,48 auf 0,11% herabgcsetzt. (Trans. Amer. Inst. Mining 
and Metallurg. Eng. 1924. Nr. 1284. 1—39.) L O d e r .

W. E. Alkins. Beziehung zwisclien der Zugfcstigkeil und dcm clektrischcn 
Wulerstand von reinem Handelskupfcr. Der Inhalt ist nach Metal Ind. [London] 
24. 254 (S. 113) wiedergegeben. (Journ. Inst. Metals 31. 157—63.) L u d e r .

Thomas Martin, Dic Zuyfcstigkeiten m n  Aluminium bei hohen Temperaturen. 
(Journ. Inst. Metals 31. 121—56. — C. 1924. II. 395.) L O d e r .

Henry Fowler, Die Yerwendung von Nichteiseumetallcn in der Technik. (Journ. 
Inst. Metals 31. 3—18. — C. 1924. I. 240.) LO per.

Wm. B. Price und C. G. Grant, Einige Ncusilberlegientngcn mil niedrigem 
Nickclgehalt. Neusilber mit 62—47% Cu u. ~  6% Ni, 56—41,5% Cu u. ~  12% Ni, 
49—37% Cu u. ~  16°/i) Ni wird auf Mikrostruktur untersucht u. hicraus ein 
Guilletsclier Austauschkocffizicnt fiir Ni =  ■—1,1 bestimmt. Yon den untersuchten 
IjOgierungen ergeben sich ais kalt- u. wimnycrfonnbar diejeńigen, dic in wannein 
Zustande einen geringen Gehalt an fi aufweiscn, in ausgcgluhtcm Zustande da
gegen aus homogenen (Z-Krystalliten bestehen. (Tabclle im Original.) Yon 'einer 
nur kalt verformbarcn Legicrung mit 64,68% Cu u. 6,73% Ni u. einer warm u. 
kalt verformbarcn Legicrung mit 55,85% Cu u. 7,36% Ni werden dic Festigkcits- 
cigenschaften beim Zugyers., die Sprunghiirtc u. die Ziehfabigkeit im gewalzten u. 
angelasseuen Zustande mitgeteilt. (Trans. Amer. Inst. Mining and Metallurg Eng. 
1924. Nr. 1303. l —14.) S a c h s .

David Stockdale, Die Aluminium-Kupfcr-Lcgierungcn. Lcgierungcn mittlercr 
Znsammensetzung. (Journ. Inst. Metals 31. 275—95. — C. 1924. II. 113.) L O d e r.

W. E. W. Millington und F. C. Thompson, Dic TJntersuchung eines Ver- 
sagens durch Ermiiden von Messingrohren in einem Dampfkcssel, mit einer Betrach-



tung iiber die Natur dieser F.nniidunrj. (Journ. Inst. Metals 31. 81—120. — C. 1924. 
II- 235.) L O d e r .

D. Bunting, Ber Briichigkeitsbereich in Messiiig, wie er sich ans der Izod- 
Schlagprobe ergibt. (Journ. Inst. Metals 31. 47—74. — C. 1924. II. 234). Ludeii.

0. W. E llis und D. A. Schemnitz, Versuelie iiber die Warmebehańdlung von 
Alpha- und Betamessing. Yon zwci a-fi-Messingen mit 56,66% Cu u. 52.02'>/o Cu; 
38,6% Ni werden die Festigkeit, Delmung, Brincllliiirtc u. Mikrostruktur in ab- 
gesebreektem (720—770° in Eiswasser) u. angelassenem (100—400", ■/,—48 Stdn.) 
mitgeteilt. Die der Aussclieiduug feiner tt-Teilehen parallel gebende Hitrtung wird 
auf Ycrkruinmungen der Gleitfliichen infolge der Wrkg. von Oberflaelienspannungen 
zuruekgefubrt. (Trans. Amer. Inst. Mining and Metallurg. Eng. 1924. Nr. 134S. 
1—11.) SA cns.

Robert S. W illiams und Victor 0. Homerberg, Beziehung der Wiirmc- 
behaiidhtng zur Mikrostruktur von 60—40 Meśsing. (Trans. Amer. Inst. Mining and 
Metallurg. Eng. 1924. Nr. 1305. 1—15. — C. 1924. II. 234.) S a c h s .

Victor 0. Homerberg und Dexter N. Shaw, Beziehung zwisclien der Warmc- 
behandlung, den mechańischcn Eigenseliafteu und der Mikrostrukutr von 60—40 Messing. 
(Ygl. vorst. Ref.) Es werden dic median. Eigenseliafteu — Festigkeit, Delmung, 
Qucrschnitf8vermindcnuig u. Brincllharte — des warmcbebandelten Muntzmcialls 
mitgeteilt. Festigkeit u. Ilarte zeigen beim Anlasseu uuf 250° ein Masimum, 
Delmung u. Quersclinittsvcrminderung ein Minimum (0); beim Anlassen auf 450" 
erreielien Festigkeit u. Ilarte  ein Minimum, Delmung u. Querschnittsvcrinindcrung 
ein Masimum. Absebrecken in W. hat eine ścliwacliere Wrkg. ais Abselireeken 
in der Kiiltemjsenung, Abselireeken in 01 u. sd. W. gibt keine Ilartung. Die Ab- 
kiihluugsgescliwindigkcit nach dcm Anlassen ist oline EinfluB. (Trans. Amer. Inst. 
Mining and Metallurg Eng. 1924. Nr. 1334. 1—10.) S a c h s .

Stuart H. J. Wilson, Die Wirkung der Kaltreckung und des Anlassens a u f 
einigc elektrochemische Eigenseliafteu- einer niedrigen Ziunbronze. (Journ. Inst. 
Metals 31. 165— 76. — C. 1924. II. 114.) ‘ L O d e r .

Francis W. Rowe, Die Wirkung der G-ufitemperatur a u f die phgsikalischcn 
Eigenseliafteu von Sandgup-Ztiinbronze. (Journ. Inst. Metals 31. 217—24. — C. 1924. -
II. 114.) LOder.

Henry S. Rawdon und W illard H. Mutchler, Wirkung starkerer Kalt- 
bearbeitung a u f Ritz- und BrincUliartć. (Trans. Amer. Inst. Mining and Metallurg. 
Eng. 1924. Nr. 1291. 1—11. — C. 1924. I. 2539.) Ł LC der.

— , E in  einfaclier Lotapparat fiir diinne Gegenstande. ISeschreibung einer 
elektr. betriebenen Yorr. zum ZusamincnschweiBcn von selir dunnen Bleelien aus 
Ni-Stabl (Dieke 0,1 bis 0,15 mm), sowie von dunnen Driiliten (Dieke lioebstcns 
J,25mm). (Journ. Seient. Instruments 1. 62. 1923.) BOt t g e k .

C. J. Wernlund, Korrosionswiderstand galcanischer Niederschlagc ton Zink mul 
Zink-Quecksilbcr-Legierungen. Korrosionsyerss. an der Luft u. nach dem yom 
Bureau of Standards (Circular Nr. 80) yorgesehriebcnen Salzspruhverf. ergaben 
ubereiiistiinmend, daB ais Rostschutz fiir Stabl u. Eisen Zn-ljbcrzugę aus Sulfatbad 
soleben aus Cyanidbad unterlegen sind. Beide werden von den nach H a a s  (A. 1’. 
1451543; C. 1923. IV. 206) unter Yerwendung einer Anodo mit 2% Ilg-Gclialt 
hergestellten galvan. Niederscliliigen iibertroffen, u. zwar cntspriebt in der Wrkg.
1 kg Zn-IIg-Legierung 1,25 kg Zn aus geWolinliebem Cyanidbad u. 2—4 kg Zn aus 
Sulfatbad. Trans. Amer. Electr. Soe. 45. 7 S. Pertli Amboy [New York] Sep.) I I e r t e r .
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Georges Freydier-Dubreul, Lyon, Beliandlung komplexcr Erze ztcccks Trennung 
v o h  Kupfer, Blei, Zink wid anderen Metallen von Antimon und Arsen. (D. R. P.
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397231 KI. -10a vom 5/10. 1921, ausg. 19/6. 1924. F. Prior. 5/10. 1920. — C.
1921. IV. 1216.) K O iiling.

Alphons Wagner, Duisburg, Em fuhm ng von Schmelzstoffcu in dic Sckmclz- 
zonc von Iloćhofen mittels k. Druekluft von hohercł1 Prcssung ais der des Ileifl- 
windes, 1. dad. gek., daC das Druckmittel der dem Ofen zugehorigen Iialtwiud- 
leituug entuommen wird. — 2. dad. gek., daB die Druckycrhiiltnissc bczw. die 
Dusenbcschiekungsvorr. so bemessen werden, daB der Kaltwiud, dic Bcschickungs- 
siiulc durchdringend, den Bcschickuugsstoff durch dic Hcifiwinddusc in den Ofen 
tragt. — Dic Einfuhrung erfolgt oline Ycrmehrung des Kraftbedarfes u. ohne 
storende Eingriffc. (D. R. P. 397407 KI. 18a vom 19/4. 1922, ausg. 24/6. 1924.) KO.

Maschinenfabrik Friedrich Haas Gesellschaft Neuwerk , Lcnnep, Bhld., 
Drehrohrofcn zum Brcnncn von Zemcnt, Agglomcricren von Erzen u. dgl. mit einer 
cinzigcń aucli dic Kuhlzone cnthaltcnden Drchtrommcl, dad. gek., daB die Kulil- 
zonc gegen dic Brcnnzonc durch eine mit Gutdurchtrittoftuungcn vcrschcne Stau- 
wand abgeschlossen ist u. daB dic Kiihlluft unabhangig vom Sehornsteinzug cin- 
geblascn u. abgesaugt wird. (D. R. P. 398055 KI. 80c vom 5/10. 1922, ausg. 1/7. 
1924.) Mai.

Gelsenkirchener Bergwerks-Akt.-Ges. Abteilung Schalke, Gelsenkirchen, 
Kołduny von Eisen mittels Mcthan oder inethanreichen Gasen, dad. gek., daB man 
die von Temp. u. Druck alihangigcn Konzz. des entstehenden 1I2, oherhalb wclchcj- 
der Yorgang zum Stillstand kommt, bezw. riicklaufig wird, nicht uberschreitct. —- 
Bei Atmospharcndruck darf dic Konz. das IL z. B. bei 360° 1,7%, bei 445" 3,4% 
u. bei 508° S% nicht uberstcigcn. (D. R. P. 398209 KI. 18e vom 25/1. 1921, 
ausg. 2/7. 1924.) v K C iiling.

Robert Wickersham Stimson, Koln a. Rh., Fcrrochrom. Fc u. Cr ent- 
haltcnde Erze werden mit ł/»—'/» ihrer Mcngc an Si bezw. dem kohlcnstoffarmcn 
Silicidc eines T.eichtmetalls, yorzugsweise Calcium- oder Mngnesiumsilicid gcmischt, 
die Mischung im elektr. Ofen auf oherhalb 1200" liegende Tempp. crhitzt, das fl. 
Erzeugnis von der Schlacke getrennt u. in einer mit einem Futtcr aus Chromcrz 
ausgckleideten Besscmcrbirne. kurze Zeit mit iiberhitztem Wasserdampf vcrblasen. 
Es entsteht zunaehst ein kohlcnstoffarmcs aber vcrhaltnismaBig siliciurnreiches Er- 
zcugnis, das beim Verblascn vóm grCBten Teil des Si befreit wird. (Schwz. P. 
103696 vom 22/5. 1922, ausg. 1/3. 1924.) K O uung.

Electro Metallurgical Company, New York, Bcscitigung des Kaltbriwhes in 
Eisen und Stahl. (D. R. P. 397330 KI. 18b vom 6/6. 1923, ausg. 24/6. 1924. — 
C. 1924. II. 543.) KOiii.ikg.

Erik Liebreieh, Bcrlin-Halenśće, Elckirolylisclte Abscheidung von metallischem
Chrom. (D. R. P. 398054 KI. 48a voin 9/3. 1920, ausg. 1/7. 1924. — C. 1923. II.
399; 1921. IV. 101.) K O iiukg.

Fried. Krupp Aktiengesellschaft, Essen, Ruhr, Elektrólytisehc Abscheidung 
iion ranem Chrom iu dieken Schichten. Der Elektrolyt muB C r03, Cr.X). u. eine 
fremdc Siiure, z. B. I i2S04, in solcliem Vcrhitltnis enthaltcn, daB die Menge des 
Cr03 mchr ais das Doppclte der Mcngc des Cr20 3 betriigt u. mehr Cr20 3 yorlmndeu 
ist, ais zur Ncutralisation der frcmdcn Saure erforderlieh ist. AuBerdem mussen 
dic :in der Kathodc gebildeten niederen Chromo,\yde stetig anodisch zu CrO., auf- 
oxydiert werden, was z. B. dadurch gelingt, daB man die Flachę der Kathode nicht 
groBcr ais die der Anodę maeht. (Schwz. P. 103928 yom 23/9. 1922, ausg. 17/3. 
1924.) KOhi.ing.

Siemens & Halske Akt.-Ges., Siemensstadt b. Berlin, Rcinigen von Tantal- 
metall, 1. dad. gek., daB das Tantalmetall im moglichst yollkommenen Vakuum 
unterhalb seines F. bis zur Erzielung eines geuiigendcn Reinheitsgrades erhitzt 
wird. — 2. dad. gek., daB ais Ausgangsmaterial Tantalpulyer ycrweudet wird, das zu
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zusammeuhiingendeu MM. mcchan. vereinigt ist. — 3. dad. gek., daB ais Ansgangs- 
material ein Gemenge von Pulyern yerschiedener Metalle oder nichtmetall. Stofte 
yerwendet wird, uin von Veruiirciiiiguugen freie Tantallegicrungcn oder legierungs- 
iilinlielie Verbb. zu erhalten. — Ein selir vollkbmmcn.es Vakuuni, wie es z. 15. dic 
Grluhkathodenteelinik liefert, ist unerlttBliehe Bediiigung. (D. R. P. 397 641 KI. 40a 
vom 17/10. 1922, ausg. 1/7. 1924.) K 0 iilixg .

Chemiache Eabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M. (Erfinder: Walther 
Schmidt, Bitterfeld), Herstellung von Magnetiwn-Siliciumkgiemngm  mit bis zu 15% 
Siliciumgehalt, 1. dad. gek., daB das Bi in Form von Ferrosilicium mit dem metali. 
Mg in Rk. gebraclit wird, u. daB auf dom Wegc iiber die B. einer an Si lioch- 
prozentigen Vor- u. Zwisehenlcgierung von Ferrosilieiummagnesium durch Ver- 
wendung entspreehendcr Mengen Mg unter Abscheidung des Fe dic Silicium- 
Magncsiumlegierungen yon gewiinschtcin Gehalt an Si gewonneu werden. — 2. dad. 
gek., daB zur Yerachlackung des abgesehiedcnen Fe die Legicrungsb. in Ggw. ge- 
feigneter Salze yorgenounneu wird. — Dic Verdrangung des Fe crfolgt um so 
leichter, jc  lioher der Siliciumgehalt des F»rrosilicums ist. (D. R. P. 397346 KI. 40 b 
vom 18/11. 1922, ausg. 20/6. 1924.) K t)h łing .

Alesander Classen, Aachen, Erzeugung glanzender Mctalliibcrziige a u f Mctalkn 
auf galyan. Wcgc. Dem Elektrolyten werden Kolloidc zugcsetzt, welclie dic B. von 
Hj an der Kathodc verhindern. Solchc Stofte werden erhalten durch Bchandeln 
yon Gelatinc, Gumnu, EiweiB, Stiirke u. dgl. mit lI aOa oder Persulfaten oder Per- 
boraten, Perearbonaten, Uberschwefelsaure, Sulfomonopersaure u. dgl. unter Be- 
dingungen, unter denen die letzteren H._,0; abgeben. Es werden Ubcrziige von auBer- 
gewolinlich bohem Glanz u. Diclitc erhalten. (Oe. P. 96681 voin 6/11. 1922, ausg. 
25/4. 1924. Zus. zu Oe. P. 92345.) K uiji.ing .'

Siegfried Junghans, Villingcn, Plattieren von Metallcn. Das zu plattierende 
Metali wird Unter Bcdinguugen der Einw. des gcsehmolzenen zweiten Mctalls, mit 
dem das erstc plattiert werden soli, ausgesetzt, daB das fi. Metali das erste auf 
ScliweiBtemp. erhitzt, u. daB es zugleieb unter dem EinfluB der Zentrifugalkraft 
mit groBcm Druck auf das erste Metali gcpreBt wird. Z. B. wird aus Eiseuband 
ein Ring hergcstellt, dieser in eine diclit schlicBcude Trommcl eingesetzt, letztere in 
schnelle Umdreliung ycrsetzt u. fl. Jlcssing cingcgossen. (Schwz. P. 103893 yom 
19/4. 1923, ausg. 1/3. 1924. D. Prior. 23/9. 1922.) K O hling.

Richard L. B. Rathbone und Cavendish Morton, London, Lotatreifcn mit 
einer die Lotni, aufnehmenden Langsnut, dad. gek., daB Lotni. u. FluBmittel in 
mehreren Seitenflficheu untergcbracht sind. — Dem Lotstrcifen kann leiclit dic ricli- 
tige Liingc gegeben, u. er kann beąuein gebogeu werden. (D. R. P. 396759 KI. 49 f 
vom 5/10. 1920, ausg. 26/6. 1924.) K O hlikg.

Giuseppe Enrico Scala, Lausanne, Lolmitlel fiir Aluminium. F.twa 35 Teile 
Zn werden gcsehmolzen, der Sclnnelzc etwa 60 Teile Sn u. etwa 5 Teile Ni zu- 
gcfiigt, bis zum yolligcn Sclimelzcu erhitzt u. die M. in Forinen gegossen. (Schwz. 
P. 103474 yom 13/4. 1923, ausg. 16/2. 1924.) KChi.ikg.

IX. Organische Praparate.
Badische Anilin- & Soda-Eabrik (Erfinder: Gustav W ietzel und Karl 

Winkler), Ludwigahafen a. Rb., Damtellung von Metlum, aus Wassergas u. iibn- 
liehcn Gasgcmischen durch teilweise katalyt. Umsetzung des CO mittcls Wasser- 
dampfes u. nachfolgendcs Uberleiten des eutstandenen Gasgeniischcs iiber Kataly- 
satoren, insbesondere Ni, 1. dad. gek., daB zwiseheu den katalyt. Prozessen eine 
Entfernung yon II2S yorgeuominen wird. — 2. dad. gek., daB die katalyt. Um- 
setzung yon CO.> mit Wasscrdampf bei lioherer Temp. ais iiblich yorgenommen 
wird. — Die im Ausgangsgas cntlialtenen, kąum yollig zu entferneuden organ.
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S-Verbb. werden bei der ersten katalyt. Umsetzung des CO mit Wasserdampf, die
zweckmiiBig bei 700—800° erfolgt, vollig oder grijBtenteils iu HaS umgewaudclt,
der dann leiclit entfernt werden kann. Dic katalyt. W irkungsdauer des Ni wird 
so wesentlieb verliingert. (D. R. P. 396115 KI. 2Ga vom 24/3. 1923, ausg. 3/6. 
1921.) SCHOTTLANDER.

The Barrett Company, New Jersey, iibert. von Augustus E. Craver, Cliff- 
side, New Jersey, V. St. A., Bernsłeinsdurc. Salze der Malein- oder Fumarsiiurc 
werden mit II2 in Ggw. von Katalysatorcn, wie Ni oder fihnlichen Metallen, be- 
handclt u. das entstandene bernsteinsaure Salz durch eine Mineralsiiure zerlegt. — 
Z. B. wird ciuc wss. Lsg. von malcinsaurem Na in einem geschlosscuen GefiiB in 
Ggw. eines auf Asbest niedergcschlagenen Ni-Katalysators bei gewiihnliehcr Temp. 
so lange mit H2 behandelt bis in einer Probe kein maleinsaures Na melir nacli- 
weisbar ist. Die filtrierte Na-Suecinatlsg. wird im Yakuum konz., hierauf auf 80" 
erhitzt u. allmiihlich mit 370/oig. IICl ycrsetzt. Aus der auf 0" abgekuhlten Lsg. 
scheidct sich dann die Bcrnstcinsaurc ab, die abfiltriert, mit Eiswasscr gewaschcii 
u. getrocknet wird. Das Verf. liefert nahezu quautitative Ausbcuton. (A. P. 1491465 
vom 20/1. 1922, ausg. 22/4. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

U. S. Industrial Aleohol Co., 'West Yirginia, iibert. von John A. Steffens, 
Baltimore, Maryland, V. St. A., Yerfahren zur Umestening. Alkylester aliphat. 
Carbonsaurcn werden mit Alkoholen, denen ein lioherer Alkylrest ais der an die 
Carbousiiure gebundene zugrunde liegt, in Ggw. von Katalysatorcn behandelt u. 
der aus dcm urspninglichcn Ester yferdriingte niedriger molekulare Alkohol durch 
Dest. aus dem Reaktionsgemiseh entfernt. — Miii liiBt z. B. auf Essigsiiurcathyl- 
ester Amylalkohol u. konz. 1LSO, cinwirken u. trennt den cntstandenen Essigsaure- 
amylcstcr yom A. durch Dest. — An Stelle des CII3CO.iiC2IIJ lassen sich anderc 
Ester, wic die Athylester der Propionsdure, Buttersdure, Yaleriansdure, OxaUaurc, 
Welnsaurc, Propylester der CH3C02H u. der anderen erwahnten Sauren, an Stelle 

des Amylalkohols, Prpylalkohol, Bulylalkoliol, Glycerin oder Glylcol yerwenden. Dic 
II2S 04 kann man durch anderc Katalysatorcn, wic U Cl, Na-Alkoholatc, NaOH, 
Ba(OIl), u. bei Verwendung von wasserfreien Estern, auch durch metali. Na er- 
setzen. (A. P. 1433308 yom 5/4. 1921, ausg. 24/10. 1922.) S c h o t t l a n d e r .

U. S. Industrial Aleohol Co., W est Yirginia, iibert. von: Lloyd M. Burghart, 
Baltimore, Maryland, V. St. A., Yerfahren zur iMiesterung. Alkylester aliphat. 
Carbonsiiuren werden mit einem auderen hoheren Alkohol in Ggw. von Kataly
satorcn behandelt u. der aus dcm urspriinglichen Ester ycrdriingte niedriger mole- 
kulare Alkohol durch Dest. aus dcm Beaktionsgemisch entfernt. — Man liiBt z. B. 
auf EssigśiEurcmethylester Amylalkohol u. konz. II2SO, cinwirken u. trennt den 
entstandeucn Essigsdureamylcsłer von ClI3OH durch Dest. —  In aualoger AVeise 
erhiilt man aus IICOaC ll3 u. Amylalkohol den Ameisensaureamylesłer neben CII30 II,
—  u. aus CII3C 02CI13 u. Butylalkohol den Essigsdurelndylester neben Cli3011. An 
Stelle der IL S 04 lassen sieb andere Katalysatorcn, wie IICl, Na-Alkoholat, NaOH, 
13a(OH)2 u. bei Ycrwendnng von wasserfreien Estern, auch metali. Na, yerwenden. 
iA. P. 1491076 vom 5/4. 1921, ausg. 22/4. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

Walter Glaeser, Brooklyn, New York, V. St. A.,’ HersteUung von N atrium dtra t. 
Ca-Citrat wird in wss. Lsg. in Ggw. geringer Mengen yerd. N1I3 mit dem Na-Salz 
ciner anderen Siiure, die mit Ca(OH)2 unl. Salze bildet, bei Tcmpp. unterhalb 30'* 
behandelt. — Z. B. wird das durch Neutralisation von Citronen- oder Limonensaft 
mit Ca(OHl_, erhiiltiche Ca-Citrat fcin gepulyert, in NH3-haltigem W. gel. u. unter 
gutem Buhren bei einer Temp. unterhalb 30° mit der bcreehnetcn Menge Na2C 03 
umgcsetzt. Das ausgeschiedene CaC03 wird abfiltriert u. dic N a-Citrat enthaltcude 
Lsg. cingedampft. Au Stelle yon Na2COs kann man auch Na2S 04, NaHS03 oder 
Na-Phosphat yerwenden. Bei dem Yerf. wird die bisher erforderliche umstiindliche
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Horst. von freier Citronensaure yernucdeii. (A. P. 1491390 vom 9/2. 1920, ai(sg. 
22/4. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

Elektrizitatswerk Lonza [Gampel und Basel], Basel (Schweiz), Hersłclhing 
von Harnstoff durch Einw. yon Mincralsiiuron auf Cyanamidlsg., ćlad. gek., daB 
man die Cyanamidlsg. allmiihlieh in die Siiure eintriigt. — Die B. vou Dicyan- 
diamid wird so schr viel geringer, ais wenn man, wie bisher ublich, die Mineralsiiure 
in die CN-NIL-Lsg. flieBcn liiBt. Dic Vcrliiilt]]isse an der Stelle der beiden zusammen- 
flieBeuden Fil. u. im ganzen Reaktionsraum liegcn dann bzgl. Siiure- u. CN•N1L- 
Konz., Temp. u. Gesehwindigkeit der B. von Harnstofl' u. Dicyandiamid so, daB 
man unter sonst gleichen Arbeitsbcdingungen nur '/io his -1/,,  der bei dem bekannten 
Yerf. entstehenden Dicyandiamidmenge erhiilt. (Schwz. P. 103886 vom 3/3. 1923, 
ausg. 1/4. 1924. D. Prior. 20/4. 1922. F. P. 565146 vom 16/4. 1923, ausg. 19/1. 
1924. D. Prior. 20/4. 1922.) SCHOTTLANDER.

Norman W. Krasę, Clarendon, Yirginia, V. St. A., Harnstoff aus Ammoniak 
und Kohlaidioxyd. Etwa 10% W. entlialtendcs NIL, • CO.j -XII ( wird in geschlosscnom 
GefiiB ca. 4 Stdn. auf 140—165° erhitzt. Dic Ausbeute an Harnstojf bctriigt ca. 40n/„ 
des urspriinglich zur H orst des NILCO.^-NIf, verwendcten N II3. Der Wasscr- 
gehalt des Ansatzcs darf 10% des NILCO,_,NII, in der Ilegel nicht ubcrstcigcn.
(A. P. 1429953 vom 3/3. 1921, ausg. 26/9. 1922.) S c h o t t l a n d e r .

Charles B. Chatfleld, Oraugc, New Jersey, V. St. A., Herstelluny toń  mótio- 
und dialkylicrtcn aromatischen Atnincn. Primiire aromat. Aminę werden mit Alkyl- 
halogenidcn mit oder ohne Zusatz von halogenwasserstoftsiiurcbindcnden Mitteln 
behandelt. — Man leitot z. B. sd. GjlL.Br in ein Gemisch aus Anilin u. wss. NaOII, 
das auf ca. 85" erhitzt ist. Das gcbildctc Ol enthiilt 85% Diathylanilin u. 15% 
Monoathylanilin. — Analog crfolgt dic llcrst. von Mono- u. Dimetliylanilin aus 
C„1 I^NIIj u. CII.,.1, — vou Mono- u. Dimcthyltoluidiu aus Toluidiu u. CII:IJ , — ^on 
Mono- u. Diathyiasylidin aus Xylidin u. ColljCl. An Stelle von NaOII kann man 
Na.,CO:, ais siiurebindendes Mittel verwcndcn. Will man in der Hauptsachc Mono- 
alkylderiw . gewinnen, so kann das wss. NaOH fortbleiben, jedoch muB alsdann 
das Amin in einem nicht hydrolysiercuden Losungsm. gol. sein. (A. P. 1429714 
vom 5/3. 1919, ausg. 19/9. 1922.) S c h o t t l a n d e r .

Leopold Cassella & Co. G. m. b. H., Frankfurt a. M. (Krfiuder: Louis Benda, 
Maiukur, und Werner Schmidt, Fechenheim b. Frankfurt a. M.), Darstclluny von 
p-dialkylaminoarylpliosphinigcn Śaurcn, darin bestchend, daB man PCI*' mit den bc- 
trcflcndon tertiitren Basen, zwcckmiiBig mit einem UberschuB der letzteren, erhitzt 
u. dic so entstehenden p-Dialkylaminoarylphosphorchlorure in ublicher Wcisc in 
dic Sauren oder dereń Salze uberfiłlirt. — Die p-dialkylaininoarylphosphinigen 
Sauren entstehen so in nahezu theoret. Ausbcutcn u. groBer Reinlicit. In manchcn 
Fiillen ist es zur Erleićhterung des Ruhrens zweckmiiBig, ein Verdunnungsm., wic 
Bzl., anzuwenden. Besonders glatt vcrlauft die Rk. bei m-substitttierten Dialkyl- 
arylamiucn. Die therapeut. wertvolle Eigenschaftcn besitzenden Verbb. konnen 
auch ais Ausgangsstoffe fiir die Herst. anderer pharmazeut. Praparate dienen. Das 
aus Dimetliylanilin u. PC13 bei 100" u. EingicBon in k. NaOH erhiiltlichc 1-diincthyl- 
aminobenzol-i-phosphiMysaure N a , C.Jl^NtClI,]2) '( l^O IIJO N a)au s A. Nadeln, mit
2 Mol. Krystallwasser, leicht auswitternd, ist in A. u. k. W. sil., unl in A., I^g., 
Chlf. u. Bzl.; Cu-Salz, schwach griinliches Pulver, in h. W. schwerer 1. ais in k. W .; 
Pb-Salz, wl. in W. u. A.; Ca-Salz, in W. 11., iu A. swl. Krystallpulver. — Aus 
Dimethyl-m-toluidin, PCI, u. NaOH entsteht 'das l-di>nethylamino-3-tuethylbcnzol-4- 
phospMnigsatire N a , CaH3(N[CII3]2)1-(CII3)3- (P[OH]ONa)4, borsiiurcartige Schuppcn, 
Nadeln oder dicke Prismen aus A., 3 Mol. 1LO enthaltend u. leicht auswitternd, 
U. in k. W. u. h. A.; K-Salz, an der Luft zerflieBlich; Cu-Salz, schwach griin- 
gclbes, Fen[-Salz, schwach' braunlichgelbcs Pulvcr, beidc wl. in W . u. in organ.
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Losungsmm.; Ca-Salz, II. in W., zl. in A. u. Essigester, krystallisicrt aus diesen in 
Niidelchon. — l-diathylamim-3-nutliylbcnzol-i-ph«8phinigS(iures Na, C,. 1 In(X[C.jTIr>]._,)1 - 
(CHn)3• (P[OH]ONa)4, ans A. Priamcn mit 3 Mol. HaO, yerwittort leicht, sil. in k. 
W. u. li. A., mil. in A., Bzl. u. Naplitha; Ca-Salz, scliwaeh griiiilichgelbes, in W. 
mil., in A. wl. Pulyer; Ca-Salz, aus A. oder Essigester Niidelchcn, 11. in W. Analog 
erhfilt man dic 3-Chlor-l-dimethylaminobenzol-, die 3-Metlioxy-l-dhncthylaminobe>izol- 
u. dic s. 1,3-tetramethyldiaminóbęnzol-d-phospliiiiigc Saure. (D. R. P. 397813 KI. 12 q 
vom 25/5. 1922, ausg. 1/7. 1924. E.P. 214836 vom 3/5. 1923, ausg. 22/5. 
1924.) SCHOTTLANDEIŁ.

Otto Margulies, Wici), Óstcrrcicli, Organisclie Arseiwerbinduiigen. Alipliat.- 
aromat. oder rcin aromat. Aldchydc oder Ketone mit einer oder mehreren NI1,- 
Gruppen im aromat. Kern werden diazotiert u. die Diazoniumsalzc mit Arseniten 
behandelt. — Einfiibrung des llestcs der H-AsO., in den aromat. Rest gelingt 
glatt, oline glcichzeitige Yeraudcrung der Keto- bezw. Aldehydgnippe, Z. 15. wird 
Nitroosyacetylaniinoacętophenon CIIn-CO-C,,II2 -(Oli)-(NO.,)-Nil -COCłla) dureh Er- 
bitzen mit yerd. IIC1 zum Nitrooryamiuonccloplienon Cli., CO• CGII2(OH) *(N02)■ (Nil,) 
yerseift, dieses in IICl gel. in ubucher Weisc mit NaN02 diazotiert, die Diazolsg. 
alkal. gcinaclit u. mit Na;,AsO;1-I.sg. im UbcrschuB yersetzt. Die vom Nd. getrennte 
Lsg. wird im Yakumn konz., wobei sich die Nitroo.cijacetophenonars>nsilnre, 
CH.,CO • C„ffs • (OH) • (N02) • (AsO:llI3), krystallin. absclieidet, aus Eg. Nadeln, P. ca. 200°.
— Dureh Einw. yon Na3As03 auf p-Diazobcnzophenon in alkal. Lsg. erhalt man 
dic Benzopliaion-p-arsinmure, C ,J[-0 0 • ę oII, • As03Ha, Krystalle, F. 195—197", — u. 
auf p-Diazoacctophcnon dic Acetophenon-p-arsinsuurc, CH3 • CO• C4H4• A s03H2, Nadeln,
F. 17(5°. — Das durch Nitrierung u. naclifolgende Red. yon p-Aminobenzophcnon 
crhaltliche Diaminóbęilźdplienon wird in analogcr Weisc in (WuBcnzophcnondiarsinsąure, 
a\yt sd. W. Krystalle, F. 230°, ubcrgefuhrt. — Diazotiert man p-Amiuobeiizaldchyd 
u. behandelt dic Diazoyerb. in alkal. T,sg. mit Na3As03, so erfolgt unter starker 
Entw, von N.j B. der Benzaldehgd-p-arsinsaurc C„H,(CH0)1-(As03lL )t, dic in Nadeln 
krystallisicrt u. mit CjHjNHjjNH* ein Pheiiyllii/drazon liefert. (F. P. 562460 vom 
20/2. 1923, ausg. 12/11. 1923. Oe. Priorr. 4/3. u. 20/12. 1922.) ScilOTTLAXDKR.

Otto Margulies, W£|h, Harslellutig von aromatisclien Carbonylverbinditnt/cn m it 
dreiwertigem Arsen, dad. gek., daB aromat. Yerbb., dic neben dcm Arscnsiiurerest 
eine oder mchrcrc Carbonylgrtippen in nicht cyel. Bindung enthalten, wic z. B. 
aromat. Aldehyd- oder Ketonarsinsauren. mit lcdiglich die -As(),l 1,-Gruppcn, nicht 
aber die CO-Gruppen angreifenden Reduktionsmm., z. B. Na»S20 4, PCI3, H3P 0 3, I12S03 
u. HJ, NaHSOo oder dcrgl. bchandelt werden. Es lassen sich so die ArsinsSurcu 
entweder zu den cntsprcchendcn Arseuoxydcn R-As : O u. diese Oxydc zu den Arseno- 
yerbb. R -A s : As-R oder aucli die Arsinsaurcn unmittelbąr zu den cntsprechenden 
Arscnoyerbb. reduzieren, ohne daB dic CO-Gruppen angegriften werden. Die drci- 
wertiges As eiithaltendeu Yerbb. besitzen an sich sehon therapeut. wertvollc Eigcu- 
schaften u. liefern uberdics D eriw . mit stark akt. trypano- u. spirillocidcn Eigen- 
schaften. Z. B. gibt. eine alkal. Lsg. von Benzaldeliyd-p-arsiusiture mit Nil,S.,0, u .  

MgCL, bei 60" bchandelt das d,d'-Dialdehydoarscnobenzol, farbt sich beim Erhitzen 
dunklcr u. zers. sich yon 260° ab. — Aus l-Oxy-6-nitro-2-butyrophenon-d-arsinsdure 
C8Hi(Pjj3I -(N01)“*(C0'CĘi-CHa-CH3)2-(As03H2)4 erhalt man in aualoger Weisc dąs 
4,4'-Dioxy-3,3'-dinitro-5,d'-dibiityrylarseiiobciizol, beim Erhitzen iiber 100° sich all- 
mahlich duukcl fiirbendes, nicht schm. Pulyer. — Acetopheńou-p-arsinseJiurc geht 
bei der Red. mit N aIIS03 bci 100° in das Acetoplienon-p-arsinoxyd CH,CO-Cr)n ,  • AsO 
iiber; bildet ein in n. NaOH wl. Na-Salz, das in W. 1. ist; aus dieser Lsg. fiillt 
NH4C1-Lsg. das Arscnoxyd ais wciBen yulminosen Nd. wieder aus, der bci ca. 260 
bis 265° zu einer gelbbraunen SI. zusammeuschm. Reduziert man Oxyąeetophenon- 
arsiusiiure ClI3CO • Callj  • (OH) • (Aśp3H2) in alkal. Lsg. mit Na2S20 4 u. MgClj, so
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crhSlt man das Dioxydiaceiylarscnobenzol, gclbes Pulver. — Arsenoacetophemn 
CHaCO-C0H4-A8 i Ab• As*.ęnH4• COHj, gelbcs Pulver, wird analog aus Acetophenon- 
p-arsinsiiure gewonnen. — Reduziert man dic 4-Oxy-3-nitro-5-acetylbcnzol-l-arsin- 
sfturc Cc1T2(OH)'1 ■ (N02)3-(COGH.,)5■ (As01I ^ '1 mit I I j  u. SO;, in der Kfilte, so gcht 
es in das 4-Oxy-3-nitro-5-acelybcnzol-l-arsinoxyd, sclim. aus NaOH umgel. u. mit 
NII,Cl-Lsg. gefiillt bei ca. 230—235° zu ciner braunschwarzen M. zusammen, iiber. 
(Oe. P. 96688 vom 18/3. 1921, ausg. 25/4. 1924. Dan. P. 31937 vom 15/3. 1922, 
auag. 9/7. 1923. Oe. Prior. 18/3. 1921. Schwz. PP. 103553 yom 3/3. 1922, auag. 
16/2. 1924. Oc. Prior. 18/3. 1921, 104479 [Zus.-Pat.] vom 3/3. 1922, ausg. 1/5. 1924. 
Oc. Prior. 18/3. 1921 u. 104947 [Zus.-Pat.] vom 3/3. 1922, ausg. 16/5. 1924. Oe. 
Prior. 18/3. 1921. E. P. 199091 vom 10/3. 1922, ausg. 12/7. 1923. P .P . 553300 
vom 15/3. 1922, ausg. 19/5. 1923. Oe. Prior. 18/3. 1921.) S ciio ttlA ndeu .

Otto Margulies, Wien, Darstellung von Dcrwatcn organischer Arscnverlńnduvgen, 
dad. gek., daB man auf gemischt aliphat.-aromat. As-Verbb., welclic eine oder 
mehrere CO-Gruppen in nicht cycl. Binduug entlialten, N IL-N IL  oder dessen 
D criw ., auch solclie, welclic dic NIL • NH.,-Gruppe ein- oder melirmala im Mol. 
entlialten, in der iibliclien Weise einwirken laBt. — Geeignete aliphat.-aromat. 
Verbb. sind z. U. die Beuzaldehyd-p-arsinsiiure, Acetophenon-p-arsiusaure, Phenyl- 
propenylketon-p-arsinsiiure, C0H4(AsO3H2)1 • (CO- CII : CI I-CII,), die p-Arsinsiiuren 
des Methylbenzylketons, des Benzalacetons, des Mctliylbenzyldiketons, Ci;II-CII, • 
CO ■ CO • C II), geeignete Hydrazindcriw ., z. U. das Monomethylhydrazin, C.JI-NH • 
NH,„ a. Methylphenylliydrazin, Ci;II,N(ClI.)-NIL, Carboliydrazid, N IL-N II-Ć O -N IL 
NH2, oder Diaminoguanidin, N IL -N il-C  : (NH)-NH*NHS. Den mcist gut krystalli- 
sierenden Kondensationsprodd. kommen stark trypano- u. spirillocide Wrkgg. zu; 
sie findcn therapeut. Vcrwendung. Folgende Bcispiele sind angegeben: llydrazon 
der Acetóphenoń-p-arsinsaure aus der Siiure u. N IL -N IL , fast farblose Krystalle, 
die beim Erhitzen crst von 340° ab gelinde Dunkelfiirbung, oline zu sehmelzen, 
zeigen. — Phenylhydrazon der Acctopltenon-p-arsinsaurc aus der Saure u. CjHjNIL 
NIL, aus Eg. hellgelbe Tafeln, P. gegen 225° unter Zers. — p-Nitrophenylhydrazm  
der 4-Oxy-3-propionylbenzol-l-arsinsaure aus p-Nitropheuylhydrazin u. der Siiure 
C6H3(0H ), .(C0CHa-CH3)»-(As03Ilś)1, aus ClI3C02U gclbc Niidclchen, P. gegen 235° 
unter Zers. — Das Semicarbazon der 5-Nitro-4-oxy-3-acetylbenzol-l-arsinsaure, be- 
ginnt sich von 240“ ab stark braun zu farben, eutsteht durch Einw. von NIL • CO ■ 
NH-N IL auf die 5-Nitro-4-oxy-3-acetylbenzol-l-arsinsiiure , Ct,H_> ■ (OH)4 • (XOL,)'‘- 
(COCII.,)3 • (As0[OH].,)1, in sehwach sodaalkal. Lsg. —- Aminobiurelkondeiisatioiisprnd. 
der Acełóphenaii-p-arsir&aure, Ct,H,-(C[CII3] : N-NH* CO • N 1 (• CO - NIL)1 - (AsOJ i.,)1, 
aus der Saure u. Aminobiuret, krystallisiert aus 20°/0ig. CILCO JI iu spitz zu- 
laufenden, bei 360° noch nicht schm., sich braungelb fitrbenden Tafeln. — Amino- 
guanidindeńv. der Acctophenon-p-arsinsmre, CttII4• (C[O H J: N-NH-C : [NHj-NII,)1- 
(As03II>)', aus Aminoguanidinnitrat n .  der Siiure in Na2C03-Lsg. unter Enriirmeu, 
Krystalle, P. 300° unter teilweiscr Zers., in k. verd. Siiuren 1. — Semicarbazon der 
:Beńzalacełdti-p-ar»insawre, CttII4-(CII : CII-C[CII,] : N- N il• CO• NII,)1 -(AsO JL )1, ans 
der Siiure u. Scmiearbazidchlorliydrat iu wss. Lsg. in der Wiirme, stark gelb ge- 
fiirbte, derbe Nadeln, dic im Capillarrohr erhitzt von 330° ab unter Braunfarbung 
schwinden. — Diathylhydrazon der Benzaldehyd-p-arsinsaurc aus der Siiure u. a. Di- 
iithylhydrazin, aus wss. A. Krystalle, F. 140” unter gelinder Zers., iu verd. IIC1 1.
— Methylplienylhydrazon der Benzaldchyd-p-arsinsćiure aus der Siiure u. a. Methyl
phenylliydrazin in Eg.-Lsg. bei 100°, aus wss. CH4C02II gelbe Nadeln, P. 295° 
unter starker Zers. — Semicarbazon des 3,3'-Dioxy-4,4'-diacetylarsenobenzols aus der 
Arsenobenzolverb., (OII)MCOCH3)4-C0II3-As : As-Cc1I3-(COCH3)4'-(OH)3', u. Semi- 
carbazidchlorhydrat in alkal. Lsg.; gelbes, amorphes, in NaOH trocken 1. Pulver.
— Carbohydrazidderw. der Acetoplienon-p-arsinsriure, aus den Komponenten in alkal.
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Lsg. in der Kiilte; bia 300° erhitzt noeh niclit sclim. Krystalle, zeigt die bekannte 
Mg-Rk. der Arsinsiiurcn in konz. animoniakal. Lsg. schon in der Kiilte. — Malonyl- 
hydrazid der Acetoplicnon-p-arsiiisawe ans den Komponenten bei kurzeni Erwiirmen 
in alkal. Lsg. auf 100°, bei 300° nocli nicht schni. — Oxalylliydrazid der Aceto- 
plienon-p-arsinsaure, in analoger Weise wie das Malonylderiy. gewounen, schni., bis 
300" erhitzt, nicht. — Semicarbazon der Acctoplienon-p-arsinsdure, aus wss. CII.,OH 
Krystalle. — Semicarbazon des Acetoplicnon -p-arsinoxyds, C JI^C fC H ,,]: N-NII- 
ĆO ■ NHS)‘ • (AsO)‘, krystallin. M. — Semicarbazon des 4 ,4'-Diacetylarsenobenzols,
c,;l i4( ą c r y  : N ■ N il- CO- NIL)4 • As : As- C0H4.(C[CH3] : N-NH-CO-NHj)4' ,  durch 
Einw. von Semicarbazidchlorhydrat auf eine wss. Suspension der Arsenoverb. unter 
LuftaussehluŁS. — Semicarbazon der 3-Oxy-4-acetylbcnzol-l-arsin$ćiure, aus h. W. 
Krystalle. — Semicarbazon des 3-Oxy-4-acetylbenzol-l-arsinoxyds, iu Alkalien 1., 
NIIjCl fiillt- aus der alkal. Lsg. die freie Oxyverb. (Oe. P. 96689 yom 18/3. 1921, 
ausg. 25/4. 1924. Schwz. P. 103775 vom 3/3. 1922, ausg. 1/3. 1924. Oe. Prior. 
18/3. 1921 u. Schwz. PP. 104480, 104481,'104482, 104483', 104484 [Zus.-Patt.] 
yom 3/3. 1922, ausg. 1/5. 1924. Oe. Prior. 18/3. 1921. Dan. P. 31999 vom 15/3.
1922, ausg. 23/7. 1923. Oe. Prior. 18/3. 192). E. P. 199092 yom 10/3. 1922, ausg. 
12/7. 1923. P .P .  553 301 yom 15/3. 1922, ausg. 22/5. 1923. Oe. Prior. 18/3.
1921.) ‘ , SCIIOTTLANDEB.

Otto Margulies, W ien, llcrstellung von Arscnoxydcn und Arscnoverbindungcn 
der armnatisćhm Rcihc, dad. gek., daB man Kondensationsprodd. yon eine oder 
mehrere CO-Gruppen in niclit cycl. Bindung enthaltenden Arsinsiiuren mit NIL- 
NHS oder dessen Deriyy. nach bekannten Methoden zu den entsprechenden Arsen- 
oxyden oder Arsenobeuzolen, oder die entsprechenden Kondensationsprodd. yon 
Arsenoxydcn der bezeichneten Art zu Arsenobeuzolen reduziert, wobei im Mol. 
eineu oder mehrere au nicht cycl. gebundeuen C haftende Hydrazinreste enthaltende 
Arsenoxyde oder Arsenobenzole erhalten werden. — Ais Reduktionsnim. eignen 
sieh z. B. NajSjÓj, PClj, H$P03, SO,2 -f- I IJ ,  N alIS03. Folgende Beispiele sind 
angegeben: Benzaldehyd-p-arsinsaurescmicarbazon gibt bei der Red. mit NaS!S;,0 4 u. 
MgClj in alkal. Lsg. das entapreeliende, stark gelb gefiirbte Semicarbazon des 4,4'- 
Dialdehydóarsenobenzols. — Das Semicarbazon der Acetophenon-p-arsinsaure wird 
iu CII,GOjC.lL,-Suspension mit PC13 bezw. mit wss. NaHS03-Lsg. zum Semicarbazon 
des 4-Acetylbcnzol-l-arsinoxyds reduziert. — Das Malonylhydrazou der Acetophenou- 
p-arsinsiiure, C J l4 • (AsOJI,)' • (C[CII3] : N ■ N il ■ CO • C1L ■ CO■ NH • NH„)‘, geht bei der 
Red. mit Na.,Sa0 4 in alkal. Lsg. iu das gelbe Malonylhydrazon des 4,4'-Diacetyl- 
arsenobenzols iiber, das bei 330° beginnt sieh dunkler zu fiirben, jedoeli nicht sclim.
— Reduziert man das Semicarbazon des 4-Acetyl-2-oxybenzol-l-arsinoxyds iu CH3OH 
gel. mit SnClg u. HCl, so erhiilt man das gelb gefiirbte, sieh gegen 220° zers. Semi
carbazon des 4,4'-DiacHyl-2J2'-dwxyarsent)benzol$. — Das Phenylhydrazon der 4-Oxy- 
3-aeetyl-5-nitrobenzol-l-arsinsaiirc zers. sieh bei 225°, gibt bei der Red. mit IIJ  u. 
S02 das Phenylhydrazon des 4-Oxy-3-aeetyl-5-nitrobensol-l-arsinoxyds, hellgelbbraunes, 
amorphes, sieh gegen 200—270° unter Dunkelfitrbung u. starker Yerpuffung zers. 
Pulyer. — Reduziert man eiu Gemiseh yon iiquivalenten Mengeu der Semicarbazone 
vou Acetophenon-p-arsinsanrc u. m-Oxyacetophenon-p-arsinsaure mit Na.jSa0 4 in alkal. 
Lsg. oder mit 1I3P 0 3, II3P 0 2, SnCl.. oder Sn u. Siiuren, so erhiilt man eine a. ge- 
baute Arsenobenzoh-erb. der Zus. CJI,(C[CII3] : N -N II-C O -N il,)4-As : As-CcH3(0II)-'- 
(C[C1I3] : N-NH-CO-NHo)4', gelbes, sieli leicht oxydierendes Pulyer mit stark akt. 
biolog. Eigeuscliaften. (6e. P. 96690 vóm 18/3.1921, ausg. 25/4.1924. Schwz. P. 
103980 yom 3/3. 1922, ausg. 17/3. 1924. Oe. Prior. 18/3. 1921, Schwz. P.P 
104720, 104721 [Zuł.-Palt.] yom 3/3. 1922, ausg. 1/5. 1924. Oe. Prior. 18/3. 1921. 
Schwz. P. 104946 [Zus.-Pat.] yom 3/3. 1922, ausg. 10/5. 1924. Oe. Prior. 18/3.1921 
u. Schwz. P. 105164 [Zut.-Pht.] yom 3/3. 1922, ausg. 2/6. 1924. Oe. Prior. 18/3.
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1921. Dan.P. 31998 voin 15/3. 1922, ausg. 23/7. 1923. Oe. Prior. 18/3. 1921.
E.P. 199093 vom 10/3. 1922, ausg. 12/7. 1923. P.P. 553302 vom 15/3. 1922, 
ausg. 22/5. 1923. Oe. Prior. 18/3. 1921.) S c h o t t l a n d e r .

Bostaph Engineering Corporation, iibert. von: Alexander S. Ramage, 
Detroit, Michigan, V. St. A., Verfahren zur Umwandlung von Phenolen in aromatischc 
Kohlenwassersto/Je. Phenole werden bei einer Temp. von ca. 700° mit IL iu Ggw. 
eines FeO-Katalysators behandelt. — Z. 1}. wird ein Gemiseh aus Kresoldampf u. 
IL durch ein mit FeO gefulltes u. auf ca. 700" erhitztes cisernes Rohr geleitet. 
Das Reaktionsgemiseh enthiilt ca. 8,28% Bzl. neben kleineu Mengen leichter KW- 
stofte, meist Naphthenen, 08,38% Toluol u. 13,20% Phenol. Die Rk. yerliiuft mithin 
im Sinne der Gleicliungen:

a) 0,11,(011,)-(Oli) -f- IL  =  C„H5• CH., +  ILO;
1.) 0,11,(011,)-(OH) +  2 II, =  C,1I,. +  CH, +  ILO u.

■ e) CttH4(CHa) • OH. +  II, =  G,,11.011 +  Cli,.
Unter gleichen Bedingungen erliiilt. man aus ciner Phenol, Kresole, Xylenole, 

Pech u. W. cntlialteuden Teerolfraktion 37% eines leichten, hauptsiichlich aus Bzl, 
u. Toluol bestchenden Destillats, sowie 42,02% Phenol. (A. P. 1430585 yom 24/0. 
1918, ausg. 3/10. 1922.) S c h o t t l a n d e r .

Fritz Raschig, Lndwigshafen a. Rh., Darstellung von Phenolen, darin besteheud, 
daB man Chlorpheuole in wss.-alknl. Lsg. mit Fe im ofteueu oder geschlossenen 
Kessel erhitzt. — Je hoher die Temp. bei der Red. ist, um so schneller erfolgt der 
Ersatz des Cl-Atoms gegen H. W ahrend die Red. z. B. beim Chlorthymol bei 170® 
ca. 40 Stdn. dauert, ist sie bei 240° schon nach 5—0 Stdn. beendet. Mit dem Verf. 
ist ein neuer Weg zur Ilerst. von solchen Phenolen erschlossen, dereń CI-Vcrbb. 
leichter in reiner Form zu erhalten sind ais die Phenole selbst, wie z. B. beim 
m-Kresol. Beispiele sind augegeben fUr die Ilerst. von Thffmol aus 6-Chlor-l- 
methyl-4-isopropyl-3-oxybenzol in wss. alkal. Lsg. mit Fe-Fcile bei 170°, bezw. 
unter Druck bei 200°, — sowie von m-Kresol aus G-Chlor-l-methyl-3-oxybenzol iu 
wss. NaOH mit Fe-Feile unter Druck bei 200". (D. R. P. 396454 KI. 12 q vom 
13/2. 1923, ausg. 6/0. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

The Institute of Industrial Research, Inc., Washington, Columbia, W illis 
A. Gibbons und James B. L. Orme, New York, V. St. A., iibert. von: Elias Bie- 
louss, 2,4,6-Triamino-l-methylbenzol. Zu dem Ref. nach E. P. 166934; C. 1921. IV. 
1052 ist noch nachzutragen, daB das 2,4,6-Triamino-l-methylbenzol bei liingerem 
Erhitzen seiues Trichlorbydrats mit W. oder schneller mit wss. NaOH sSmtliche 
Aminognippen abspaltet u. in l-Methyl-2,4,6-trioxyl>enzol (Methylphloroyluein) iiber- 
gelit. Da dieses in W. sil. mit tief strohgelber Farbę ist, kann man es aus dem 
Reaktionsgemiseh nur durch Extraktion mit Amylalkohol u. nachfolgende Fallung 
mit Xylol iu reinem Zustandę gewinuen. (A. P. 1492094 vom 19/4. 1919, ausg. 
29/4. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

Swan-Myers Co., Indianopolis, Indiana, iibert. von: Ernest A. Wildman, 
Richmond, Indiana, Jlerstcllung von o-benzyloxybenzoesanrem Magnesium. O-Benzyl- 
salicylsiiure wird mit MgCOa in wss. Medium bis zur Beendigung der C 02-Eutwr. 
erhitzt. — Zur Ilerst. yon Bcnzylsalicylsuure. wird SalicylsSuremethylester mit Benzyl- 
ehlorid u. Na-Alkoholat erhitzt, der Alkohol ahdest., das zuriickblcibende Ol mit 
W. zwecks Eutfernung des NaCl ausgeschUttelt u. hierauf mit wss. NaOH yerseift. 
Das Na-Salz der Benzylsalicylsaure wird mit ILSO., zerlegt. Die Benzylsalicyl- 
saure, aus CCI, oder Aceton Krystalle, F. 75°, ist geruch- u. naliezu gesclimacklos, 
unl. in W., 11. iu verd. Alkalien u. den meisten organ. Losungsmm. Das Mg-Salz, 
weiBes krystallin. Pulyer, in ca. 34 Teileu W. von 20° 1. (durch Zusatz von NH,. 
wird die Loslichkeit nicht wesentlich gesteigert), findet therapeut. Verwendung. 
(A. P. 1491779 yom 9/6. 1923, ausg. 22/4. 1925.) S c h o t t l a n d e r .



127G II,x- Or g a n is c h e  P r a p a k a t e . 1924. II.

Kalle & Co. Akt.-Gea. (Erfinder: W ilhelm Neugebauer und Maximiliau 
P. Schmidt), Biebrich a. Eh., Darstellung von Perylentetraęarjjonsaure und ih-en 
Derivaten, dad. gek., daB man die Prodd., die durch Behandlung von Naphthalin-
1,8-diearbonsiiureimid oder dessen Deriyy. mit alkal. Mitteln u. gegebenenfalls 
Oxydation entsteheu, oder dereń durch Naehbehauditing erhiiltlicheu D eriw . mit 
starker IL S 04 bei lioherer Temp. beliandelt. — Man erhitzt z. B. den durch Ver- 
schmclzen von Naphthalin-l,8-diearbonsiiureimid mit KOII nach D. B. P. 276357; 
O. 1914. II. 117 erhiiltlicheu Farbstoff, das Perylentetraearbonsćiurcdibnid, mit konz. 
H2SO., auf 200°, — oder das durch Kondeusation von Perylentetracarbonsiiure- 
anhydrid mit p-Chlorahilin nach D. II. P. 386057; C. 1924. I. 25-36 erhiiltliche 
N,X'-T>i-{i)-chlorphenyl)-pe)-ijkiitetracarba)isaurediimid mit H»S04 66“ Bć. auf 210 bis 
220", wobei die bliiulichrote Farbę der urspriingliehen Lsg. in yiolettrot ubergeht 
u. sich gleichzeitig duukle Nadelclien ausscheiden. Nach AusgieBen auf Eis u. 
Auswasclien bleibt die Pei-ylentetracarbonsdure bez w. dereu Anliydrid in briiunlich- 
roten Niidelchen zuriick. Die Verb. ist in h. Alkali restlos mit brftunliehgelber 
Farbę u. sehr stark griiner Fluoreseenz, in konz. ILSO, mit roter Farbę u. leuchtend 
oraugeroter Fluoreseenz 1., wird aus der alkal. Lsg. durch Mincralsfiuren ais gelb- 
braune, beim Erhitzen rot werdende M. gefallt. Die Alkalisalze, besonders das 
Xa-Salz, sind wl., das Ca-Salz geht beim trocknen Erhitzen in Perylen iiber. Mit 
Aminen gibt die Siiure Kiijicnfarbsto/fe. — Erhitzt man das durch Chlorieren yon 
Perylcntetraearbonsiiurediimid in rauehender II.,S04 unter Druck oder in SO..II - Cl 
bei gewoliulichem Druck erhfiltliehe TetrachlorperyUntetr^arbomimrediimid mit 
1I2S 04 66° Bć. auf 230—235°, so geht es in das Anliydrid der Tetraclilorperykn- 
tetracarbonsaure, briiunlichrote, glitzernde Krystallbliittehen, iiber; in Alkalien mit 
gelber Farbę u. griiner Fluoreseenz 1. Die Alkalisalze der Siiure sind leichter 1. 
ais die der nielit substituierten Perylentetracarboiisaure, das gelbe Ca-Salz wl. Beim 
Ansiiuern der alkal. Lsg. scheidet sich die Saure in der Kfilte zunflchst gelblieh 
aus, um danu beim Erhitzen in das orangerote Anliydrid uberzugehen. Dieses ist 
in konz. II2S 04 zwl. mit roter Farbę u. seharlacliroter Fluoreseenz, in Nitrobenzol 
brauulichrot mit olivenfarbiger Fluoreseenz. Zur Aufspaltung der Diimide oder 
dereń N-Derivv. lassen sich auch rauchende II2S04 oder andere Yerbb. der II2S 04 
yerwenden. — Erhitzt man die Diimide kiirzere Zeit auf weniger holie Tempp. 
(ca. 180—190°) mit konz. II2S04, so lassen sich auch die Monimidc der Perylen- 
tetracarbonsaure u. ihrer Substitutionsprodd. gewinnen. Z. B. wird das Perylen- 
tetraearbonsaurediimid wSlireud 1 Stde. mit II.,S04 66° Bć. auf ca. 180" erhitzt. 
Heim Erkalten scheidet sich ein Gemiseh aus dem Anliydrid u. dem Monimid der 
Perylentetracarbonsiiure ab, die durch Cberfuhntng in die Na-Salze, das Na-Salz 
der Tetraearbonsiiure ist leichter 1., getrennt werden konnen. Das aus der alkal. 
Lsg. durch Mineralaiiurcn gefiillfe Perylciiletracarbonsauremonhnid, getroeknet biiuui- 
liclirotes Pulver, in sehr verd. alkal. Lsgg. mit stark roter Farbę 1., aus dieser 
Lsg. durch NaCl ausfiillbar, in konz. ILS04 mit blSuliehroter Farbę u. stark schar- 
lachroter Fluoreseenz 1., geht beim Erhitzen mit konz. IL S 04 auf hohere Temp. in 
das Anliydrid der Perylentcłracarbonsaure iiber. (D. B.. P. 394794 KI. 12 o yom 
8/9. 1921, ausg. 12/5. 1924. F. P. 567181 yom 8/6. 1923, ausg. 26/2. 1924. 
Schwz. P. 103431 yom 4/6. 1923, ausg. 1/2. 1924.) S c i i o t t l a n d e k .

Arthur Lapworth, Manchester, Englaud, N-Monoalkyldeńvate aromatischer 
Aminę. Kondensationsprodd. primiirer aromat., in p-Stelliuig substituierter Aminę 
mit aromat. Aldehyden (Schiffsche Basen), werden in Bzl. mit alkylierendeu 
Mitteln, wie Dialkylsulfaten oder Alkylestern aromat. Sulfosiiuren, erhitzt, hierauf 
HG1 u. W . zugegeben u. das Eeaktionsprod. mit Dampf dest. — Vermutlieh 
entstehen zuniiehst ąuartiire Ammoniumyerbb., die alsdann unter Abspaltung yon 
Aldehyd in Chlorhydrate der entSpreehenden sekundiiren Aminę iibergehen, aus
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denen die frcien Aminoyerbb. in ttbliclier Weise gewonneu werden konnen. 
Z. 15. wird ein Gemisch aus Benzylidcn-p-aminoplicnol u. Bzl. an RttckfluB- 
kiihler auf 100° erliitzt, alsdann (CH:lO)2SO._, zugegeben einige Stdn. weiter er- 
hifzt, konz. IICl u. wenig W. liinzugefiigt u. mit W asserdampf dest. C8H5GH0 u. 
Bzl. werden ubergetrieben, die zurttckbleibende Lsg. konz. u. die Salze der Basen 
mit Na.,C03 zerlegt. Das etwa 70—75°/0 N-Monomethyl-p-aminophenol u. 25—30°/,, 
unver!indertes p-Aminophonol entlialtende Gemisch wird in HCl-Lsg. mit NaŃOj 
behandelt u. die 1. Diazoverb. voii dem unl. N-Nitrosomethyl-p-aminoplienól ge- 
trennt u. letzteres mit Sn u. HCl reduziert. — Analog erhiilt man aus Benzyliden- 
p-toluidin u. (CH30)2S03 in einer Ausbeute von 00% N-Monomethyl-p-toluidin. — 
Behandelt man in derselben Weise die Beuzylideuyerb. des l-Brom-2-aminonaph- 
tlialins mit (CII30)2 -S 0 3, so erhiilt man die Chlorhydrate der primśireu u. sekun- 
diiren Base nebeneinander, dic mit HCl u. NO._, in dic Diazoyerb. u. das N-Nitroso- 
deriv. der sekundiircn Base ubergefiihrt werden. Das l-Brom-2-nitrosomethylamino- 
naphthalin, aus Petroleum gelbe Krystalle, F. 108—110°. geht bei der Red. mit Sn 
u. HCl iu das Chlorhydrat des l-Brom-2-mełhylaminonapKłhalins, Krystalle, F. 179 
bis 181°, 1. in HCl, dissoziieren leicht beim Behandeln mit W., iiber. Dic fręie 
Base ist ein niedrig schm., bei 15° fl. Stoff. (A. P. 1431470 vom 10/6.1919, ausg. 
10/10. 1922.) ' SCHOTTLANDER.

Raphael Pocius, Plioenixville, Pennsylyania, V. St. A., Herstellung von Phenoleii 
wul Naphłholen. Ilalogensubstitutionsprpdd. oder Sulfosiiuren aromat. KW-stoffe 
werden mit einer groBeren ais der theoret. fiir den Ersatz der Ilalogcnatome oder 
S 03H-Gruppen gegen die OH-Gruppe erforderlichen Menge Atzalkali verschmolzen. 
Jlan lost hierauf die Schmelze iii der genugenden Menge W. Das Alkaliphenolat 
oder -naphtliolat u. das uberscliiissige Atzalkali bleibcn gel., wShrend die anorgan. 
Salze, wie Na.2S 04 oder NaCl ausfallen. Die filtrierte Lsg. wird eingedampft u. 
erneut zur Umwandlung yon Sulfosiiuren bezw. Halogenderiyy. an Stelle yon 
friscilem Alkali yerwendet. Dieser Vorgang wird wiederholt, bis das gesamte 
freie Atzalkali yerbraucht ist. Das Yerf. ermoglieht eine yollstiindige Ausnutzung 
des Atzalkalis u. liefert holicrc Ausbeuten an Phenol, Napht.hol u. Resorem ais die 
bislicr ubliche Alkalischmelze. (A. P. 1430184 yom 17/7. 1920, ausg. 26/9. 
1924.) ŚCHOTTLANDER.

Vermont Casein Pty. Ltd., Melbourn, ttbert. von: Ernest Foster, North 
Brunswick, Victoria, Australien, Troeknen von Casein. Feuclites Kohcasein wird 
zu Stucken zerklcinert u. diese mit einem li. Luftstrom gegen eine Prallplatte ge- 
sclilcudert, wobei dic zuriickgchaltene Feuehtigkeit cntweicht u. dic Caseinstiickchcn 
zerfallen. Dieser Yorgang wird einige Małe wiederholt, bis das Casein soweit 
durcli die meehan. Einw. zerkleinert ist, daB es durcli die Masclien eines Siebes 
hindurchgeht, welches an den Seitcn des Beluilters angCordnet ist, iu dem die 
Prallplatte śtelit. Gegcniiber den iiblichen Yerff. wird eine VerfSrbung des Cascins 
wśihrend des Troeknens yermieden. (A. P. 1492165 yom 12/12. 1922, ausg. 29/4. 
1924.) SCHOTTLANDER.

X. Farben; Farberei; Druckerei.
Ch. Cofflgnier, Die Farbenindustrie im Jahre 1923. Die Arbeiten iiber Miueral- 

farben, ihre Horst.,- Anwendung u. Analyse werden besproclien’. (Rev. chimie ind. 
33. 93—96. 121—127.) S C vern .

F e lis  Fritz, Farben fiir Linoleum. Dic zu stellenden Anforderungen sind 
besprochcn. (Farben-Ztg. 29. .1357—58. Berlin.) S C vern .

— , Uber wetterfeste Wasserfarbenansłrichc. Kalkanstrieh- oder Caseinfarben 
werden dureh Zusatz yon Leinol, Pflanzenschleimen, Milcli oder Leim nicht wetter-

VI. 2. 84
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fest. Nur Zusatz guten Portlandzements gibt gute Anstrichmittel. (Farbo u. Lack

Plauson’s (Parent Co.) Ltd., London, und Hermann Plauson, Hamburg, 
Fdrbeverfahren. Man fiirbt das Gut mit einer kolloidaleu Dispersion eincs unl. 
minerał. Pigmeuts in yerd. Seifcnlsg. u. koaguliert den Farbstoff. Dem FSrbebade 
konnen Schutzkolloide u. langsam wirkende Koagulationsmittel zugesetzt werden; 
die Koagulation kauu durch W arme, ultrayiolette Strahlen, elektr. Einfliisse oder 
durch Zusatz yon Kolloiden entgegengesetzter Polaritiit bewirkt werden. Man be- 
handelt z. B. ein Gemisch von LampenruB u. einer pflanzliclien Kohlc unter Zusatz 
von Sulfiteelluloseablauge oder tintenbildenden Stoffen, gerbsaures Fe, Dividivi, 
Galliipfel, Blauholzextrakt usw. in der Kolloidmuhle. Kurz vor dem Fitrben yer
setzt man die kolloidale Dispersion mit einer yerd. Alauulsg.; Baumwolle wird etwa 
1 Stde. bei Siedetemp. gefiirbt; beim Farben bei gewolmlichcr Temp. muB der Zu
satz des Koagulationsmittels erhoht werden. Die gcfiirbtc Baumwolle kann erst 
mit Gelatine, Agar Agar, Gummi arabicum u. dann mit Tannin, Aldehyden, Alaun 
nachbehandelt werden. An Stelle der kolloidalen Lsg. yon lluB kann man auch 
eine kolloidale Lsg. von Ultramarin in Viscoselsg., Antimonsulfid in Alkalisalzen 
der Protalbin- oder Lysalbinsiiure, Zinnobcr iu yerd. Ammoniaklsg. usw. yerwenden. 
Man kann nach diesem Yerf. pflanzlichc, tierische Faser, Kunstseide, Pelze, Fedeni, 
Celluloseester, IIolz, Papier usw. farben. (E. P. 211178 yom 13/9. 1922, ausg.

L. W óiiler, Darmstadt, Herstelhing von Ghdguetgriin, 1. dad. gek., daB wasser- 
haltigcs gefiil]tcs Cr(OH)3 mit kornyergrobernden Beimiscliungen unter Druck erhitzt 
wird. — 2. dad. gek., daB ais koruyergrobernde Zusatze H3B 03, wasserhaltige 
S i02, Salze schwacher Sauren oder Alkalien oder alkal. reagicrende Stoffe ver- 
wendet werden. — An Stelle yon Cr(OH)3 konnen auch Stoffe, wie (NH4)2Cr„07 
yerwendet werden, aus denen im Laufe des Verf. Cr(0II)3 entsteht. (D. B,. P . 
397 700 KI. 22f vom 26/7. 1923, ausg. 28/6. 1924.) K O iiung.

Gesellschaft for Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Hęrstellwu/ 
von Sulfamidoari/ł})yrazolonm wid Pyrazolonfarbstoffen. Man kondensiert Hydrazin- 
deriyy. yon primiiren aromat. Aminen, die eine S 02NHa - Gruppe enthalten, mit 
D eriw . von ^-Ketonsitnrcn, wie Acetessigester, Oxalessigester. Die erhaltenen 1-Aryl- 
■r)-pyrazolone enthalten eine SOsNH2-Gruppe im Arjdrest. — l-ij?-Sulfo.midó)-phen>jl- 
3-mełhyl-B-pyrazolm, aus dem 3-Hydrazino-l-sulfamid u. Acetessigester, gelbliclie 
K n rst:ille aus yiel h. W ., yerd. EssigsSure, Nitrobenzol usw, F. 199°. — 
Sulfamido ff -methyl)-phenyl-3-metliyl-5-pijrazolon, aus 3-Hydrazino-4-methylbenzol-l- 
sulfamid, F. 106—108°. — 1 - (;?-Sulfamido - ii' - chlor) -j>henyl- 3 -mełhyl- 5-pyrazolon,
F. 163°. — l-(4'-Svlfamido)-phenyl-3-methył-5-pyrazolon, F. 244—245°. — l-(3'-Sulf- 
(imido-ff-methyl)-phenyl-5-pyrazolcm-3-carb<ni$aure} aus 3-Hydrazino-4-methylbenzol-l- 
sulfamid u. Osalessigester, farblose Krystalle aus h. W ., F. 169° unter Schiiumen, 
nach dem Fcstwerden F. 225° (Zers.), aus Eg. krystallisiert, F. 225°. — l-(3'-Sulfamido)- 
phenyl-5-pyrazołon-3-carbonsaure, Krystalle aus W ., F. uber 250° (Zers.). — l-(3'- 
Sulfamido-f3-chlor)-phcnyl-S-pyrqjspbn-3-carbomdurc, Krystalle aus W., F. 170" (Zers.).
...  1 -(4'-Sulfamidu)-phcntjl-5-pyrazolon-3-carbonsaure, Krystalle aus h. W ., F. 260°
(Zers.). Der Monoazofarbstoff aus diazotierter 2-Aminobenzol-l-sulfonsaure u. l-(3'- 
Sulfamido)-phcnyl-5-pyrazolon-3-carbousaure fiirbt Wolle in sehr lichtechten gleich- 
miiBigeu griinstichig gelben Toncn. Mit 2-Aminonaphthalin-l-sulfonsiiure u. l-(3'- 
Sulfamido-6'-methyl)-3-m(»thyl-5-pyrazolon entsteht ein Farbstoff, der Wolle in sehr 
lichtechten gleichmaBigen goldgelben '1'onen anfiirbt. Mit o-Diazophenolen liefern 
die Pyrazolone Farbstoffe, die Wolle nach dem Chromieren in orangeroteu u. róten

1924. 207.) SOVERN".

13/3. 1924.) F ranz.
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Tonen fiirben. Dic o - Oxyazofarbstoffe gehen boi der Einw. von cliromierenden 
Mittcln in Chromyerbb. iiber, die Wolle aus saureni Bade fiirbeu. (E.P. 210669 
H m  21/4. 3923, ausg. 28/2. 1924. Schwz. PP. 100 479 vom 11/11. 1922, 100864 
[Zus.-Pał.] vom 11/11. 1922, ausg. 2/1. 1924, 100'480, 100865, 100866 vom 14/11.
1922, 100 867 [Zus.-Patt.] vom 2/12. 1922.) F r a n z .

W illi Lewcock, Walter Arthur Voss und The Gas Light and Coke 
Com pany, London, Herstellung von Sehicefelfarbsto/fen aus Carbazoliiulophenolen. 
Man erhitzt Carbązolindophenole in alkoh. Lsg. mit hocligesehwefelten Alkalipoly- 
sulfiden unter Yćrmeiden des Siedeus, gegebenenfalls unter Druck. Der erhaltene 
Farbstoff fśirbt Baumwolle aus der Kupę chlorecht yiolett. (E. P. 211234 vom 
18/11. 1922, ausg. 13/3. 1924.) F r a n z .

W ilhelm Eberlein, Deutschland, Farblacke. Entftirbend wirkende oder basen- 
austauseheude Aluminiumsilicate, welebc gegebenenfalls zweeks Entfemung in W. 
oder Sauren 1. Auteile mit verd. Siiure yorbehandelt worden sind, werden mit bas. 
organ. Farbstoffen u. einer zur Lsg. der Farbstoffe unzureichenden Menge W. 
gegebenenfalls unter Zusatz yon Alkali oder Scliutzkolloiden erhitzt, wobei sich lack- 
artige Farbstoffe bilden, welche erheblich mchr organ. Farbstoff gebunden entlialten, 
ais der Losungsfahigkeit. des yerwendeten W. entspricht. Mityerwendung von 
Siiure erhoht die Menge des gebundenen Farbstoffes. Bei gleichzeitiger oder folgen- 
der Behandhmg mit sauren oder Beizenfarbstoffen werden auch diese gebundcn. 
Die Erzeugnisse konnen mit Gerbsiiure behandelt oder mit Verdiinnungsmittelii ge- 
streekt werden. (F. P. 569514 yom 0/8. 1923, ausg. 14/4, 1924. D. Prior. 6/8.
1922.) KOh i .in g .

W ilhelm Immel, Bad Homburg, BeizmiUel zum Losen bezie. Entfernen von 
reralteten Farb- und Lackanstrichen, insbesondere a u f Holzunterlayeii, gek. durch 
etwa gleichproz. Zusammeninischuug yon KOH, Hs0 2 u. Chlorwasser, verd, durch 
gęwohnlielies W ., unter Hiuzufiiguug vou Spuren yon Amylacetat. (D. R. P. 
395223 KI. 22g yom 19/4. 1922, uusg. 16/5. 1924.) M ai.

Gustav Peter Christof Maack, Liineburg, llaltbarmaclien von Teeranstrichen, 
insbesondere fiir Diicher, dad. gek., daB die aufgetrageue Teersehicht mit feiuem 
Sand bestreut u. uach B. einer Kruste mit einem Anstrich von iu Magermilch an- 
geruhrtem Kalk yerselien wird. (D. R. P. 394707 KI. 22g vom 28/6. 1922, ausg. 
8/5. 1924.) M ai.

XI. Harze; Lacke; Firnis.
—, Der Gmirni der Sprossentannc i.spruće gum) aus Canada ais Rohsło/f fur  

Terpentinol und Kolophonium. Das Olharz, welches durch Anzapfen der weiBen 
Sprossentanne in Saskatchewan gewonnen wird, enthiilt neben 4% W . 16% flikhtige 
Ole. D. 0,870; a»  —7°15'; Esterzalil vor .der Acetylierung 2,0, nach der Acety- 
lierung 4,0. Das Ol ahnelt den amerikan. u. franzos. Terpentinolen. Unter 160 sd. 
58%, die fast aus reinem ą-Pinen, bestehen, bis 170° 32%, bis 180° 8% u. iiber 
180° 2%. — Das uach der Entfernung des Oles bleibende Ilarz  ist nach dem 
Ueinigen ein liellbraunes, transparentes, hartes Materiał. SZ. 134, VZ. 147,5; Er- 
weichungspuukt 68°. Lsgg. in A. trocknen sehr schnell u. liefern einen liellen 
gliinzenden Lack, der dem aus Kolophonium ahnelt. (Buli. Imperial Inst. London 22. 
31—33.) K. L i n d n e r .

—, Dammarharz („Damar penak“) aus den cereinigten malayischen Staaten. 
Das Harz wird aus malayischen Balanocarpusartcn gewonnen. In yersehiedenen 
Probeu ecliwanken der Wassergehalt zwischen 0,6 u. 1,2%, die Verupreinigungen 
zwischen 0,1 w. 2,8%, SZ. 34,6—38,3, VZ. 38,1—47,8. Erweicbungspuukte zwischen 
70 u. 80°, FF. zwischen 80 u. 95°. Die malayischen Dammarharze ahneln den

84*
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indischen. Sie sind in Terpentinol, Bzn. u. Chlf. 11., in A. zl., in A. u. PAe. fast 
unl. Aufstrichc voń Lsgg. aus 1 Teil Harz in 2 Teil on Terpentinol gebon einen 
harten, farblosen Lack, von gutem Glanz. (Buli. Imperial Inst. Loud. 22.28—31.) K. Li.

—, Dąmmarkarz aus Papua. Es wird das Harz einer Yeteriaart, die auf der 
Sudostinsel siidostlich von Papua yorkommt, besehrieben. Zwei yersehiedene 
Proben zeigen etwas voneinander abweichendc Ergebnisse. Das trausparente Harz 
ist hellgelb bis dunkelbraun gefiirbt u. zuweilen mit einer opaken oxydierten Kruste 
bedeckt. SZ. 21,4—22,(i; VZ. 32,0— 10,0; Erwcichuugśpunkt 115—120"; F. 100 bis 
170°. Das Harz ist in Terpentinol, Bzu., Chlf. U., in A., A. u. Petroleum wl. Lack- 
iiberziige aus 1 Teil Harz u. 2 Teilen Terpentinol sind bart, farblos u. von gutem 
Glanz. Das Harz bat alinlichen Charakter wic ein gutes Dammarharz des ITandels. 
(Buli. Imperial Inst. Lond. 22. 2(5—28.) K. L in d n e r .

Gesellschaft fur Chemische Industrie in Basel, Basel, Sehweiz, Darstellung 
eines Harzes aus «-Naphthol u. Schwefel. In aualoger Weise wie Phenol, dessen 
Homologe oder Substitutionsprodd. wird auch u-NapMliol beim Erhitzen mit S, 
gcgebenenfalls in Ggw. geringer Meugcn eines bas. Katalysators, in ein S-haltigcs 
harzartiges Kondensationsprod. ubergefiihrt. Mit der Menge des angewandten S 
steigt der F. u. der Hartegrad u. vermindert sieli die Losliclikeit des Harzes in 
don iiblichen Losungsmm. Ais Katalysatoren eignen sieli anorgan. IIydroxydo, 
Sulfhydrate, Carbonatc, Acetatc, sowie aromat. Aminę, wic Anilin, Toluidiu, 
Naphthylamin oder hochmolckularo Basen, besonders bas. Harze ycrschiedcnćr 
llcrkunft. Beispiele sind angegeben fiir dic Ilcrst. des Harzes dureh Erhitzen von 
a-Naphthol mit S-Blute auf 235° bezw. mit S u. K-Aectat odor K ,C03 oder einem 
Gemisch aus C8H5NH2 u. KOH auf 180—190". Das in der Kiilte liarte, in Atz- 
alkalien, Aceton, A., A. u. Bzl. II. Prod. wird durcli weiteres Erhitzen, mit odd
olnie Druck, fur sich oder mit mehr S oder mit akt. CIL-Gruppen enthaltenden 
Verbb.', wie C8H,jN4, CIL-Gruppen enthaltenden Harzen, iu den unl., gelnirteten 
Zustand ubergefiihrt. In diiuner Schicht ist es hellfarbig u. besitzt starkę ICleb- 
kraft. Soli das Harz nur ais AusguBniasse, d. h. in geschmolzerier Form oline 
Liisungsm. Verwendung finden, so setzt man ihm ais Fiillstoffe groBere Mengen von 
Aminen oder Aminharzen zu. (Schwz. P. 104015 vom 2/12. 1922, ausg; 17/3. 
1924. Zus. zu Schwz. P. 9 2 4 0 8 ; C. 1922. IV. 1088 [vgl. auch Schwz. PP. 94801, 
9Ó186, 95187, 95 328, 95329, friihere Zui.-Pałt.; C. 1923. II. 411].) S c i i o t t l a n d e k .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel. Basel (Scliweiz), Darsłelluny 
von Derivaten der harzartigen Kondensationsprmhikte aus Plienolen und Schwefel. 
Die nach dem Yerf. der F. P. 537207; C. 1922. IV. 894, des E. P. 18R107; C.
1923. II. 256 u. der Schwz. P. P. 92408; C. 1922. IV. 1088, 94 801, 95186, 95187, 
95328, 95329; C. 1923. II. 411 u. 104015; vorst. Ref. erhiiltlichen geschwefelten Karze 
aus Phenol, dessen Homologen oder Substitutionsprmld., bezw. aus (t-Naphthal, sowie 
die durcli Einw. von S,Cl, auf Phenole erhiiltlichen S-haltigen Harze werden nach 
den ublichen Methoden mit acylierenden Mittelu behandelt. Hierbci erfolgt ein 
VerschluB der freien Phenolhydroxylgruppen in den Ausgangsstoften durcli Siiure- 
reste unter gleiclizeitiger Anderung der Loslichkei tsyerhiiltnisse gegenuber organ. 
Losungsmm. Reste aliphat. u. aromat. Sauren, wie der CII,,CO^H, StearinsSure,
C,jH5COsH, p-Toluolsulfosaure, Abietinsiiure, sowie der II,PO, eignen sich in 
gleicher Weise. Beispiele fiir die Herst. der Essigsaure-, Benzoesaure-, p-Toluol- 
mlfo8aure-, Abietinsaureester des Phenolschioefelharzes, — des Essigsaure- u. 
Benzoesaureesłers des Kresol-Sch wefelharzes, — des Estńgsiiure- u. Benzoesćiure- 
esters des u  -Naphthol - Schwefelharzes, — des Benzoesiiurecsters des Besorcin- 
Schwefelharzes u. des Essigsaureesters des Harzes aus Phenol u. S^CI  ̂ sind an
gegeben. AuBerlich untersclieiden sich die Ester nicht von den Ausgangsstoffen,
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sie sind ebenfalls von heli- bis brajjjigelber Farbę. WBjirend jedoeh die freien 
geschwefelten Phenolharzc in Alkali u. A. 11., in KW-stoffei), wic Bzn., Lg., Gyelo- 
hexan, ferner in Chlf. u. Athylenehlorid unl. sind, liisen sieli die E ster  in A. u. 
Alkalien nicht, dagegen sind sie 1. in Chlf., Athylenehlorid, iu Gemisehcn yon 
aliphat. mit halogenierten, bezw. mit hydrierten aromat. KW-stoften, in einem Ge
ni iseh aus Aceton u. A., sowie, unter Mityerwenduug von C0H 6CH2OH oder Cyclo- 
liexanol, in Leinol. Gegen Witteruugseinflusse, mechan. Einw., elektr. Spannungs- 
unterschiede u. chem. Reagentien sind sie bestfindig u. eignen sieh zur Herst. von 
Schulz- u. Isolierlaeken, Impragniermitteln, Klebstofjen, besouders fiir  Papier u. Leder. 
Zur Erhohung der Elastieitiit kann man ihnen Triphenylphosphat, Campher, Campher- 
ersatzmittel oder auch Naturharze beimischen. In Ggw. gewisser Losungsmm. 
lassen sie sieh in beliebigen Mengen mit Celluóseeslem u. ICautschuk misehen, so 
daB sio auch ais Fttllmittel fiir diese Stoffe, sowie ais H artungsinittcl fiir K aut- 
sehuk Yerwendung li u den konnen. In Lein ol - lienzy lal koli ol gel. finden sie zur 
Herst. von Emaillacken Anwendung. Bei der Abscheidung der Ester aus den 
Ueaktionsgemischen ist auf mogliehst sorgfiiltige Entfcrnung vou ubcrschussiger 
Saure u. des Alkali sowie der Losungsmm., wie Pyridin oder Toluol, zu acbten. 
Das Trocknen der Ester erfolgt zweekmiiBig bei mogliehst niedriger Temp., ge- 
gebeneufalls im Vakuum. (F. P. 568840 vom 19/7. 1923, ausg. 2/4. 1924. Schwz. 
Prior. 1/9. 1922. E. P. 203310 vom 30/7. 1923, ausg. 24/10. 1923. Schwz. Prior. 
1/9. 1922. Schwz. P. 103432 vom 1/9. 1922, ausg. 1/2. 1924 u. Schwz. P. P. 
104244, 104245, 104246, 104247 [Zus.-Patt.] vom 1/9. 1922, ausg. 1/4. 1924.) Sono.

F ritz  Pollak, Berlin, Darstellung loslicher harzartiger Kondensatioiisproduktc 
a m  Pheiwlen und Formaldehyd nach D. 11. P. 310894, 1. darin bestehend, daB man 
zweeks Darst. von fiir die Gewinnung unl., liehtbestśindiger, hellfarbiger, piast. 
MM. besouders gecigneten harzartigen, 1. Kondensationsprodd. hier die Kondensation 
des reiiien krystallisierten Phenols mit exotherm reagierenden Trioxymetliylen unter 
Yerwendung eines Uberschusses des era te ren, zwreckmiiBig in einem YerhSltnis von 
etwa 3 Mol. Phenol auf 2 Mol. Trioxymethylen (auf CII20  bereehnet) u. unter 
mogliehst yollstiindiger Entfcrnung des Reaktionswassers wShrend der Kondensation 
bewirkt, so daB ein mit W. von weniger ais 40° waschbares fl. Harz entsteht, 
alsdann dieses Harz wiederholt mit W. wascht u. zweeks Entfernung weiterer 
Anteile W. u. abgespaltenen Phenols auf Tempp. iiber 105° erhitzt. — 2. darin 
bestehend, daB man an Stelle des reiiien krystallisierten Phenols allein, dieses 
yermischt mit geringen Mengen yon keine. bas. Yerunreinigungen enthaltenden 
Kresolen verwendet. — 3. darin bestehend, daB man das exotherm reagierende 
Trioxymethylen in mchreren Anteilen nacheinander au f das Phenol zur Einw. bringt.
— Um fiir die Herst. durehsichtiger unl. piast. MM. geeignete harzartige Prodd. 
zu erhalten, muB die Kondensation derart vorgenonnnen werden, daB das bei der 
Rk. entstehende W. noch wahfęnd der Kondensation mogliehst entfernt wird, was 
durch Anwendung einer mit absteigendem Kuhlrohr yersehenen Blase crzielt wird. 
Jedoeli darf hierbei zweeks Vermeiduug yon Yerlusteu grdBerer Mengen CII20  
das Trioxymethylen nur allmahlich iu kleinen Mengen zum Phenol gegeben 
werden. Da reines krystallisiertes Phenol unter diesen Bedinguugen niclit 
genugend reaktionsfahig gegenuber dem Trioxymethylen ist, setzt man ilini yor- 
teilhaft geringe Mengen yon bas. Verunreinigungen freies Kresol zu, das sieh an 
der Rk. mitbeteiligt u. ais uuseliiidliches ncutrales Koiidensationsmittel unter gleicli- 
zeitiger betrachtlieher Ausbeutesteigerung wirkt. Weseutlich fiir dic Erzielung hell
farbiger Prodd. ist ferner das Auswaschen des ziihfl. Anfangskondensationsprod. 
mit W. yon weniger ais 40". Aus Phenol u. Tńoxymethylen, bezw. aus Phenol, 
etwas ó-Kresol u. Trioxymethijlen erhiilt man z. B. so ein in der Kiilte sirupartiges, 
hellgelbes, in A., A., Aceton u. NaOH 11., beim Erhitzen auf hohere Tempp. weitere
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Mengen Phenol u. W. abspaltendes H arz. (D. R. P. 388766 KI. 12 q vom 26/9. 
1911, ausg. 18/1. 1924. Zus. zu D. R. P. 310894; C. 1919. II. 428.) S Ć h o ttla n d e r.

Eritz Pollak, Berlin, Schellackartige losliche Kondensationsprodukte aus Phenolen 
nnd polymermertem  Formaldehyd, sowie dereń ZJberfiihrnng in unloslichc plastischc 
Massen. Zn den Reff. nach D. R. PP. 310894; C. 1919. ii .  428 u. 388766; vorst, 
llef. ist folgendes liachzutnigen: Zur Oberfiihraiig der 1. schellackartigen Kouden- 
sationsprodd. aus Phenolen u. Triosyinfcthylen in unl. piast. MM. wird z. B. das 
durch Auswascheu mit W. von weniger ais 40" vom Phenol befreite u. alsdann 
iiber 105" erhitzte hellgelbe, sirupartige H arz aus Phenol u. Trioxymclhylen mit wss. 
CHaO-I,sg. oder Parafonnaldehyd im Vakuum bei 30—40° solange erhitzt, bis die 
Dest. von W. aufhórt, alsdann allmahlich bis zu 95° weiter erhitzt, wobei wiederum 
W. abdest. SehlieBlich wird die M. in Formen gefiillt u. in diesen mehrere Stdu. 
bei einer Temp. von 96° gehalten, wobei sie liart u. unl. wird. Zweeks voll- 
stiindiger HSrtung kann sic bis zu 130°, gegebenenfalls unter Druck, erhitzt werden. 
Vor der Hitrtung ist das Prod. bei 100° fl., in der Kiilte etwas klebrig u. zur Not 
pulverisierbar, rieeht in der W annę stark nach CII.,O, ist in diiuner Schicht fast 
farblos u. lBBt sich gieBen, wobei man ilnn auch andere feste, halbfeste oder H. 
Stoffe beimlschen kann. In geeigueten Losungsmm. gel. kann es zur Ilerst. wasser- 
dichter Oberziige auf StolFen verschiedener Art dieneu. Das unl. Eiulprod. ist 
durchsiehtig, farblos oder hcllrosa bis gelblich gefiirbt, widerstaudsfiihig gegeu 
Ein w w. der AtmospliKre, ein guter elektr. Tsolator u. riecht nach Phenol. (0e. P. 
96660 yom 3/6. 1912, ausg. 25/4. 1924. D. Priorr. 7/0. u. 6/12. 1911.) S c u o t t l .

Fritz Pollak, Wien (Ósterreieh), Hersłellting nnloslicher und unschinelzbarer 
Kondensationsprodukte aus Harnstoff, Thioharnstoff oder dessen Deńvałen und 
Formaldehyd. In den zuniichst entstehenden 1. Kondensationsprodd. wird der uocli 
yorhandene freie CII,O vor der weiteren Erhitzuug der Anfaugskondensationsprodd., 
zweeks (Iberfuhrung in den harten u. unl. Zustand, durch Zusatz von CILO bindenden 
bezw. zers. Stoffen unscluidlieh gemacht. — Die Hiirtuug wird bei einer 80° uber- 
steigenden Temp. bewirkt, u. zwar wird das Erliitzen solange 'fortgesetzt, bis die 
M. in einen mit W. nicht nielit- (juellbarcn oder fast unąuellbareu Zustand iiber- 
gelit. — Zur Bindutig des CIIs0  konnnen z. B. Harnsłuff' selbst, ferner Phcnolc u. 
Phenoldeńw., ais den CH._,0 zers, Stotf 1LO., in Betracht Es ist durcli das Vcrf. 
moglich, die Kondensationsprodd. wShreud der Hiirtung bedeutend raselier u. lioher 
zu erhitzen, um sie in den unl. Zustand uberzufuhren. Beim Erhitzen der von
iiberschussigem CH,0 befreiten Zwischenprodd. auf etwa 100n wird der hoehste
Grad von Polymerisation u. Abspaltung von W. erreicht. Die fertigen Konden
sationsprodd. lassen sich mechan. bearbeiten, z. B. drechsehi, oline daB der hierbei 
entstehende Staub den Arbeiter belśistigt. Das Verf. ist fiir samtliehe mit oder 
ohne Zusatz eines Kondensationsm. hergestellte Kondensationsprodd. anwendbar 
u. fiihrt zu glashellen, farblosen bis schwach getriibten, gegen W. u. andere 
Losungsmm., wie A., fast unemptindlichen MM. Beispiele sind angegeben fiir dii" 
Kondensation von Harnstoff mit CILO  in Ggw. von C,1H]ę,N4 u. Na-Acetat, sowie 
von Harnstoff mit CHjO ohne Katalysator. nachtragliehe Bindung des freien CILO 
durch Zugabe von Harnstoff u. Hiirtuug der Anfangskondensationsprodd. bei 
100° in Formen. — An Stelle der leimartigeii Kondensationsprodd. aus CH.,< i 
u. Harnstoff kann man auch von Dimęthylolharnstoff CO(XII • CII, • Oli)., aus- 
gehen, diesen mit W. versetzten u. bis zum Siedeu erhitzen. Die anfangs wasser- 
lielle Fl. nimmt eine leimartige Beschartcnheit an. Nacli Zusatz von Harnstoff 
wird im Yakuum dest., bis dic yiscose M. gerade uocli gieBbar ist, fiillt in 
Formen u. hiirtct bet 100°. (Schwz. P. 104339 yoin 8/2. 1923) ausg. 10 4. 1924.
Oe. Prior. 18/2. 1922. F. P. 562320 vom 17 2. 1923, ausg. 8/11. 1923. Oe. Prior.
18/2. 1922.) SCHOTTLANDEU.
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Fritz Pollak, Wien (Ósterrcicli), Unloslichc Kondemationsprodukte aus H arn
stoff' oder dessen Derivałen und Formaldehyd. Die nach den bislierigen Verff. aus 
Harnstoff oder dessen D eriw . u. CHsO erhiiltlichen fl. Zwischonprodd. zeigen, selbst 
wenn sie in Ggw. bas. Kondensationsnun. gewonnen wurden, saure Rk. Dies yer
hindert, selbst bei Vermeidung der Ggw. vou freicm CILO in den Anfangskondeu- 
sationsprodd., die B. glechmiiJJig zusammeugesetzter, auf der Drehbank zu be- 
arbeitender, vollstiiudig unl. u. hochelast. Endprodd. AuBerdein sind diese bis- 
weilen stark getriibt u. yiillig undurehsiehtig. — Um die p (; in den fl. Zwischen- 
prodd. zu yermindern oder die saure lik. yollstandig zu beseitigen, setzt man ikhen 
vor der Hartung bas. Stoffe, wie starkę oder s cli wachę Basen oder bas. reagierende 
Salze, zu, u. zwecks Gewinnung vollig durehsichtiger Kndprodd., einen salzartigen 
Elektrolyten zu. — Bei Verwcndung von bas. Stoffen zur ITerabsctzung der p fl, 
die gleichzeitig ubersclmssigen CILO in den Zwischenprodd. zu binden yermogen, 
wie Harnstoff (ygl. F. P. 562320; vorst. Ref.), werden diese iu solchen Mengen zu- 
gesetzt, daB gleichzeitig dic .saure Rk. der Lsgg. yerschwindet. Die aufhcllcnde 
Wrkg. der Elektrolyten wSchst im Sinne der Reilien: Fe, Al, K, N II4, Cu, lig . 
Zn, Ca, Na fur dasselbe Anion u. SO/, Citrat", Osalat", CH3CO/, CIO/, Cl', CO/', 
N O /, Br', CX', CNS', J ', Salicylat' fur das gleiclie Kation. Z. B. wirkt KC1 nur 
wenig aufhellend, wahrend NaCl u. CaCl, die Trubungen vollstiindig beseitigen. 
WShrend Sulfate fast gar nicht aufhellen, Chloride stark aufhellend wirken, ist 
die Wrkg. am ausgesprochensten bei den Salicylaten. Man erhitzt z. B. H arnstoff 
mit C ll.fi  u. CjH^Nj bis zur B. einer homogeneu liellen Fl., gibt zwecks Ycr- 
hinderuug einer zu schnellen Gelatinieruug Na-Aeetat hinzu, yerdampft im Yakuum 
die groBte Menge des W., stellt durch Titrieren dic Aciditat der Fi. fest u. gibt 
soyiel H arnstoff’ hinzu, daB sowohl der uberBchussigc CILO gebunden ais auch dic 
saure Rk. beseitigt wird. Hierauf dest. man das W. bis , zur GieBfiihigkeit der M. 
ab u. setzt wahrend oder unmittelbar nach der Dest. NaCl hinzu. SchlieBlieh wird 
in Formen gegossen u. bei 60—100" gehnrtet. Man erliiilt eine klare, yollstandig 
durchsichtige 31. — Weitere Beispiele betreffen die Kondensation unter Verwendung 
von Ilarnstoff-M cłhylam in , bezw. H arnstoff-Pyridin  zur Herabsetzuiig der pH u. 
von CaCL, K J u. Na-Salicylat, bezw. NaCl ais Auf heli ungsmittel. (F. P. 568985 
vom 24/7. .1923, ausg. 4/4. 1924. Oe. Prior. 2/8. 1922.) S c h o t t la n d e r .

Hanns John, Prag, Kondensaiionsprodukte aus Formaldehyd und Carbamid oder 
Carbamiddeiipaten. Kurzes Ref. nach E. P. 151016 u. A. P. 1355834; C. 1921. 
U. 192, Schwz. P. 91687; C. 1923. II. 1042 u. Holi. P. 9542; C. 1923. IV. 893. 
Nachzutragcn ist folgendes: Acctylthioliarnstoff gibt mit 40%*g. CILO -Lsg. eine 
klare bernsteingelbe, klebrige M., die sich durch liingeres Erhitzen auf ca. 80" 
hSrten liiBt, wahrend das Kondensationsprod. aus Benzoylthioharnstoff u. CILO  sich 
von dem erstgenannten durch seine Undurchsichtigkeit unterscheidet. Bei dem 
Yerf. muB sich der CHjO gegenuber Harnstoff u. dessen D eriw . stets in erheb- 
licliem IJberschuB befinden. Die gehiirteten MM. yerkohlen bei starkem Erhitzen 
ohne Entflammung. (D. R. P. 392183 KI. 12o yom 8/6. 1918, ausg. 17/3. 
1924.) S c h o t t l a n d e r .

XII. Kautscłmk; Guttapercha; Balata.
E. Kindscher, Uber ein Vorlcommen ran Kaułschuk in mitteldeutschen B raun- 

kohlenlagern. Braunkohlm  aus der Cothener Gegend sind oft mit haarartigen Ge- 
bilden untermisclit, die der Bergmann ais „Affenhaare“ bezeichnet (Tafel im Original). 
Die chem. Unters. der yon fremden Bestandteilen weitgehend befreiten Gebilde 
ergab, daB sie aus rulkanisiertem Kautscłmk (Weichgumnii) bestanden. Aus Braun- 
kohlenlagern des Geiseltales (Mei-seburg) untersuchte „Affenluiare“ erwiesen sich 
ebenfallls ais yulkanisierter Kautsehuk, der seines hohen S-Gehalts wegen ais „Hart-
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gummi“ anzusprechen ist. (Ber. Dtscli. Chem. Ges. 57. 1152—57. Dąbiem, Staatl. 
Materialpriifungsamt.) H a b e r l a n d .

Paul Bary, Neue Ańsicliteii iiber die chemische Konstitution des Kautschuks. 
Dic von H a r r i e s  (vgl. H a r r i e s  u. E w e rs ,  Wissensch. Yeroftentl. aus dem Siemens- 
Konzern 1. 87; C. 1921. TU. 13p8), von B o s w e l l  (India Rubber Journ. 64. 981; 
('. 1923. I. 310) u. von K i r c i i h o f  (Kolloidchem. Beihefte 16. 47; C. 1923. I. 08) 
aufgeStellten Formeln fiir Kautsebuk u. die Griińde, die fiir die eine oder andere 
Formel spreeben, werden kurz erortert. (Rev. gen. des Colloides 2. 170 bis 
i 75.) H a b e r l a n d .

D. F. Twiss, Brechungsindex von Kautschuk. Yf. ergiinzt die Mitteilung Liber 
Brechungsindiees versehiedener Gummiarten, die M a l lo c k  (S. 85 ij. 866) gegeben 
liat dureb die Best. des Brechungsindcx yon Kautschuk (Hevea brasiliensis) zu 1,525 
iiei 15°, der mit demjenigen von Guttapercha fast Ubereinstimmt. (Naturę 113. S22. 
Birmingham, Dunlop Rubber Co., Ltd.) H o r s t .

0. de Vries, Uber Yiscositiit von Guinmi in gewbhnlichem und in angesauertem  
Benzol. Vf. miBt die Yiscositiit verschiedener Gummiarten in Bzl. u. angesauertem 
Bzl., wobei er ais SSure Essigsaure, Ameisensiiure, Oxalsiiure u. TLS04 verwendet. 
Bei all diesen Verss., bei welehen auch die Konz. variiert wurde, ergab sich die 
Yiscositiit der Lsgg. in saurem Bzl. durchweg hoher ais in augesiiuertem Bzl. Das 
empir. Zahlemnaterial ist ausfiihrlicb angegeben. (Koninkl. Akad. van Wetensch. 
Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 33. 365—80. Buitenzorg, Zentral Gummistat.) Be.

Otto Nauck und A. E. Lange, Uber Yerdnderungen des Kautschuks im 
L aufe der Jleifitńllkanisation. Durcli Extraktion mit Chlf. liiBt sich zeigen, daB 
die Vulkanisationskurve nicht kontinuierlieh yerliiuft, wio dieses VAN R ossem  
Kolloidchem. Beihefte 12. 103; C. 1920. IY. 140) glaubte. Es treten scharf charak- 
terisierte Yeriinderungen auf, die sich teils nach-, teils nebeneinander abspielen. 
Bei der Yoryulkanisation tritt zuniiclist eine kontinuierliche Viskositiitszunahme ein, 
die mit einem pliitzlichen Herabsetzen der Loslichkeit des Kautschuks endet. Dann 
folgen zwei gleiehzeitig verlaufende Vorgiinge, von denen der eine durcli eine 
Zunahmo, der andere dureh eine Abnahme der Loslichkeit des Kautschuks charak- 
terisiert ist. Fiir eine Theorie sind nocli weitere Yerss. abzuwarten. (Kolloid- 
Ztschr. 34. 297—304. Hagen.) L ie s e g a n g .

A. Tschemjachiwsky, E in Yerfahren der Regeneration alter Gummiwaren. Die 
Gegeustiinde wurden erst dem Frost, dann der Sonne ausgesetzt u. wurden dadurch 
wieder wcieli u. elast. (Ztschr. f. wiss. Mikroskopie 41. 89—90. Kiew.) S p ie g e l .

Felten & Guilleaume, Carlswerk A.-G., Eztraktionsapparat fiir Gummi- 
analyse. Zur JTaiićscJiu&analyse ersetzt man am Ecctraktionsapp. (ygl. erweiterte 
Vorschriften zur Unters. der Gummimisehungen bei isolierteu Leitungen) das Ein- 
hangegcfiiB mit ITeber yorteilhaft mit einem GefśiB mit Boden aus gefrittetem Glas. 
Papier- oder Leinwandhulseu sind Uberiłiisaig. Es eignet sich ein Filter Nr. 3/2
—3. (Ztschr. f. angew. Cli. 37. 510—11. Koln-Muhlliciin.) J u n g .

Jacob Oltmans. Holland, Gewinnung vori Kautschuk aus Kautschukmilch. Man 
yermisclit Kautschukmilch, der man Mittel zur Verhutung der Koagulation u. zur 
Konseryierung zusetzen kann, mit KW-Stoffen, wie Bzn., Bzl., Naphtlialin, Petro
leum, Terpentinol u. koaguliert dann, z. B. mit Miueralsiiuren; setzt man der 
Kautschukmilch CHjO zu, so kann man die Mischung mechan. koagulieren. (F. P. 
566700 vom 25/5. 1923, ansg. 18/2. 1924.) ' F iia nz .

Plauson s (Parent Company) Limited, London, und Hermann Plauson, 
Hamburg, Herstellung von gefiirbten Kautschuhnasseu. Rohkautschuk wird iu sclinell-
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laufeńden Dcsintegriitoreii, Kolloidmuhlc, in W. diśplrgiert u. mit kollóidalen Farb- 
stoffen gemischt. Die Dispersion des Kautschuks kann glciehzeitig mit der der 
Farbstoffe erfolgen, bierbei kann der Kautschuk vorber in einem organ. Losungsm., wie 
Toluol, Bzl., CS,, Xylol, CC14, . TetrachlorStban usw. gequollen werden. Nacli dem 
Yerdampfen des W. wird die Kautschukmasse geformt u. yulkanisiert. Die wss. 
Kautsclmkdispersiou eignet sieli besonders zum Trftnken von Geweben. (E. P. 
210495 vom 20/10. 1922, ausg. 28/2. 192-1.) F ra n z .

T heodore C harles Owen und Rowe, W h ite  & Company, L im ited , Her
stellung von gefdrbten Kautsclmkmassen, -platten usw. Man yermischt Kautsclmk- 
niilch mit Farbstoffen, bringt den koagulierten Kautschuk z. B. in mosaikartige 
Aiuste|| u- yulkanisiert kalt. (E. P. 211515 vom 19/8. 1922, ausg. 20 :-!. 1924.) Fit.

R o b e rt R ussell, Rliodes bei Manchester, H e rb e r t Broom field, Stockport, 
Herstellung von Kautsclmkmassen. Die dem Kautschuk zuzusetzenden Yulkani- 
sierungsmittel, Fuli- u. Farbstoffe werden zuniiehst naB gem ahlen; die erhaltene 
Pastę wird dann iu einem MischgefiiB mit Kautschitkmilch, der ein dic Koagulation 
yerhinderndes Mittel, N1I3, zugcsetzt sein kann, vermischt. W ahrend des Misehens 
kann man in das GefiiB NII3 oder cin anderes in gleicher Weisc wirkendes Gas 
einlciten. Nacli dem Mischen .gibt man ein Koagulationsmittel, wie Essigsiiure oder 
Alaunlsg. zu, trennt von ausgcśchiedeuem W., walzt u. trocknet, hierauf wird ge- 
formt u. vulkanisiert. Der Kautschukmileh kann man vor dcm Yermischen mit 
den Zusatzstoffen Leim, Gelatinc usw. zusetzen. (E .P . 212597 yom 10/10. 1922, 
ausg. 10/4. 1924.) F ra n z .

The N ew  Je rsey  Z inc Company, V. St. A., Herstellung von Kautsehubnassen. 
Ais Zusatzstoffe bei der Herstellung von Kautschukmassen yerwendet man ein fein 
yerteiltes Zn O, dessen TeilcliengroBe kleiner ais 0,15 fi ist, u. desson Siiuregehalt 
nicht hoher ais 0,05% S03 entspricht. Dieses fein yerteilte ZnO wirkt yulkani- 
sationsbeschleunigend, erhoht die beschleunigende Wrkg. yon Vulkanisations- 
beschleunigern, erhoht die Widerstandsfaliigkeit des Vulkanisats gegen Abnutzung 
usw. (F. P . 566484 vom 19/5. 1923, ausg. 15/2. 1924. A. Prior. 27/5. 1922.) F r .

The B. F. G oodrich Company, New York, Herstellung von indkani&ierten 
Kautschukgegenstandai. Man yermischt einen Teil des Kautschuks mit Fiillstoffen, 
ZnO, u. Schwefel u. einen anderen Teil des Kautschuks mit ZnO u. einem Bc- 
schleuniger, z. B. M etallalkykanthogenate, Metalldithiocarbamate; die beiden 
Mischungen werden dann bei niedriger Temp. mitciuander yermischt u. bei niedriger 
Temp. yulkanisiert. (E .P . 211524 yom 11/9. 1922, ausg. 20/3. 1924.) F ra n z .

R o b e rt R ussell, Bhodes bei Manchester, und H e rb e r t B room field , IFimer- 
dichtmaehen von Geweben, Papier, Holz usw. Man triinkt Gewebc usw. mit Kaut- 
schukmilch, der cin die Koagulation yerliinderndes Mittel zugcsetzt ist, oder man 
triinkt das Gewebc mit Kautschukmilch in einem geschlossenen Raum, in den NH3- 
Gas unter schwachem Druck eingeleitet w ird, dann gelit man mit dcm getriinkteii 
Gewebe durch eine verd., am besten erwftnnte Lsg. eines Koagulationsmittels, wie 
Essigsiiure, Alaun, quetsclit ab u. neutralisiert, dann wird kalt yulkanisiert; will 
man heiB yulkanisieren, so setzt man der Kautschukmilch Schwefel zu. (E. P- 
211188 voin 17/10. 1922, ausg. 9/4. 1924.) F ra n z .

The N augatuck  C hem ical Company, iibert. yon: H aro ld  S. Adams, Nau- 
gatuck, Connecticut, V. St. A., Herstellung eines Sidfcarboxalkyldisulfids. Zu ęinem 
Gemisch von CS2 u. n-Butylalkoliol wird unter Kiililung u. gutem Riihren in kleinen 
Anteilen gepulyertes NaOH u. dic zu dessen Lsg. erforderliche Menge W . gegeben. 
Nach Zugabe des gesamten NaOH wird das Ganze mit W. verd., dic das Na-Salz 
der n-Butyhćanthogensiiure, C4H90-0S -S N a, enthaltende Lsg. in einen yerbleiten 
Kessel cingebracht u. durch ein bis nahe zum Boden des Kessels reichendes Glas-
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rolir CL eingeleitct bis das Reaktionsgemisch. lackmussaure Rk. zeigt. Durch 
Kuhlung ist dafiir zu sorgcn, da8 dic Temp. anfangs nicht iiber 40—50° steigt. 
Hierauf wird die unterc wss. Salzlsg. abgelassen u. die obere olige Schiclit, ent- 
haltend das Sitlfcarboxy-n-butj/ldisMfid (G,HtlO - CS -S)_, grtindlich in einem holzernen 
oder SteingutgefiiB mit W . durchwaschen, hierauf mit verd. h. Na„C03-Lsg., bis 
eine Probc beim Erliitzcn mit W. neutral reagiert. Das uochmals mit W. ge- 
waschene 01, D.s0 ca. 1,17—1,18, wird dann mit CaCl., entwSssert u. filtriert. Das 
hellgclb gcfiirbte, klarc Prod. ist mit den meisten organ. Losungsmin., aucli CS, 
u. n-Butylalkohol, mischbar, lost S, der beim Abkuhlen der Lsg. wieder ausfallt, 
gibt in der Kfilte mit NH3 u. primaren Aminen Thiouretliane u. wird durch einige 
Metalle zers., so daB es in GlasgefiiBeu aufbewahrt werden muB. Bei —40 bis 
—50° wird es ziiliil. u. bei —80 bis —90° fest. Das Ol findet ais Yulkanmenmgs- 
mittel fiir Kautsehuk Yerwendung. A. P. 1491021 vom 10/11. 1922, ausg. 22/4. 
1924.) S ch O ttla n ee u .

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
B erth o ld  B łock, Kalkofen mit Gasern. Bei den Bcstrebungen der neueren 

Zeit, zum Kalkbrenncn wieder Gascrzctigcr zu vcrwenden, werden die frilher dabei 
erkannten alten Wahrheitcn u. Grundsiitze teilweise niclit beachtet. Vf. erortert 
dcshalb zur Klarstellung an Hand der demnachst erschcinenden neuen Auflage 
seines Buclics „Kalkbrenneu“ dic hierbei obwaltenden Yerlmltnisse. (Zentralblatt
f. Zuckerind. 32. 005—G. 682—84. Cliarlottenburg.) ROlir.E.

Ja ro s lav  H ru d a , U ber den Ein/tu/i des Fiłtermaterinles a u f die Giite der 
Schlnmmpressciiarbeit. Bctriebstcchn. Ausfuhrungcn. Die Schwicrigkeiten mir 
schlecliter Entzuckcrung des Saturationsschlammes, dic sich gewohnlich zu Anfang 
einer jeden Betriebszeit einstellen u. allmahlicli von selbst zuriickgehen, liaben ilire 
Ursaclic weit mehr in den Filtcrtiichern, ais man yielleicht yoraussetzt. Die frisch 
anfgelcgten Filtertiichcr sind anfjinglich zu durchliissig. Sie ziehen sich erst all- 
mahlich zusammen u. werden erst im Laufc der Presscnarbeit durch Schlamm- 
'partikelchen ycrlegt u. damit dichter. (Ztsclir. f. Zuckerind. d. 6echoslovak. Rep. 
48. 285—92. NSmóice.) RU hle.

Ja ro s la v  Soućek, Bfziehimg zwischeń der Anzalil der Riiben a u f der Flaehen- 
einheit des Rnbenfeldes wid ihrem Gewicht. Bei zunchmender liiibcnanzahl auf der 
Flacheneinheit nimmt bei gleichcr Reihenweitc aucli daa Erntegewicht zu; dic Be- 
zichung liiBt sich durch eine logarithm. Gleichung ausdriicken. (Listy Cukroyarnickó
42. 169; Ztsclir. f. Zuckerind. d. ćechosloyak. Rep. 48. 293—300.) RtłHLK.

F ran z  R am bousek. RubenscMdiger im Jalire 1923. (Ygl. Ztsclir. f. Zuckerind. 
d. ćechosloyak. Rep. 48. 141; C. 1924. 1. 2100.) Es werden das V. der Riisselkiifer, 
Drahtwiiriner, Encliytraidenalchcn, Ncmatóden, Runkelfliegcn, Erdfliihe, des Sfige- 
randes, der Wintersaateule, Engcrlingc u. Blattlituso sowie Mittel zur Abwehr 
besprochen. AuBerhalb der Czechosloyakei bat Vf. Caradrina |Laphygma) cxigua 
HUbn. in Bulgarien u. Grillen (Gryllus desertus Pall.) in Scrbicn gefunden. (Listy 
Cukroyarnickć 42. 151; Ztsclir. f. Zuckerind. d. ćechosloyak. Rep. 48. 279—84. IIu le .

P. W . K ryschanow skł. Anhaufung von Kalksalzen in den Erzeugnisscn der 
Riibeiwerarbeitung. Das Anhaufen der Ca-Salze im Dicksafte ist umgekchrt pro- 
portional der tSglichen Rubenyerarbeitung; mit der Zunahme der Ca-Salze yer- 
laugsatnt sich das Verkochen der FiUlmasse u. erniedrigt sich die Zuckerausbeute. 
Eine Beziehung zwisclien dem Anhaufen der Ca-Salze u. dem Zuckergehalte der 
yerarbeiteteu Ruben war wegen des gleiclimiiBigen Znckergehaltes der Riiben 
wiihrend der Betriebszeit nicht aufzufinden. (Zentralblatt f. Zuckerind. 32. 755.) R u l e .

Y lad im ir S tanek, fjber die Wirkung des lyalkes a u f die bei der Seheidung des 
Diffnsio/tssaftes ansgesehiedcnen NichtziwJeęrsto/fe. (Ygl. Vf., Ztsclir. f. Zuckerind.
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d. Sechoslovak. I,lcp. 46 . 003; C. 1923. II. 36.) Es wurde die Einw. der CuO-Milch 
auf isolierten u. gewaschcnen Nd., der boi der Seheidung des DifFusionssaftes mit 
CaO entsteht, untersuclit. Die in Lag. ubergegangenen Erzeugnisse, einerseits bei 
maBiger Einw. von 0,50/„ ig. CaO-Milch bei 85°, andrerseits bei 4 std.' Einw. bei 100°. 
wurden ihrer Mcngc u. Zus. nach untersuclit. Es wurde auch der EiufluB der 
betriebsmSBig dureligefuhrten Saturation ermittelt u. dabei gefunden, daB anniihernd 
die Hiiltte der Nicliteucker iu den Schlamm niedergesehlagen wird. Es zeigte sieli, 
daB selbst bei ttbermiiBig (4std.) langer Einw. des CaO auf den Nd. die in Lsg. 
ubergegangenen u. bei der Saturation nicht ausgcfiillten Nichtzuckerstofte die Saft- 
reinheit kaum um 0,2% erniedrigeu konnen. (Listy Cukroyarnicke 42 . 185; Ztschr. 
f. Zuckerind. d. eeehoslorak. Rep. 4 8 . 301—7.) R C h i .e .

E. Buri&nek, Die Trennung von Sirupen. Vf. erortert die betriebstcehn. Trennung 
des sogenannten griinen, d. h. in der Piillmasse euthaltenen Muttersirups vom Wei/i- 
sirup, der sieli bei der Schleudernng u. Ausdeekung der Fullmassen mit Hilfe von 
Wassernebel oder Dampf bildet, u. an Hand von Abbildungen eiuige dazu bestimmte 
App. (Ztschr. f. Zuckerind. d. fiechoslovak. Rep. 4 8 . 274—77. 285—86. Pećky.) K u l i:.

W. A. D arrah , Neucmngen bei der Herstellung von Dextrin. Yf. weist zunfichst 
hin auf die Einw. der Art der verwendetcn Stiirke, dereń Wassergehalts, der Art 
der Sauren, der Temp., bei der gearbeitet wird, u. der Art der Dextrinierungs- 
anlage auf dic Eigcnschaftcn des erhalteneu Dc.rtriita u. bespricht dann au Hand 
von Abbildungen ein neues Yerf. u. die dazu crfordcrlichcn masehinellcn Anlagen. 
Das Yerf. gibt ein viel hejleres Dextrin, ais bislier dargestellt werden konnte, in 
der halben bis einem Drittel der bisher gebrauchten Zeit; es beruht im wesentlichen 
auf einer neuartig geleiteteu Yerbrennung des Brennstoffes (Leuchtgas) u. der 
Eiihrnng der Ycrbrennungsgase unter geringem Drucke an die zu erhitzenden 
Stellen. Durch Kiickfuhrung der benutzten Gase u. Misehen mit neuen Arerbreunungs- 
gasen gelingt es. dic Temp. innerhalb geringer Grenzen ( ^  1,7°) selbst bis zu 
538° zu regeln; fiir die Dextrinherst. wird aber im allgemeiuen nur eine Temp. 
von etwa 107° gebraucht, obgleich auch einige Yerss. mit 316—343® selir belang- 
reiche Ergebnisse lięferteh. Nach dem neuen Yerf. wurde gearbeitet mit prakt. 
trockener Stiirke, mit Stiirke von 12#/0 Eeuchtigkeit, mit siiure- u. alkalifreier Stiirke 
u. mit Stiirke, die HCl oder HNO,, enthielt. Dic Yorteile des neuen Yerf. werden 
eingeheud besproehen. (Chem. Metallurg. Engineering 30. 825—28. Chicago.) R C iile.

J. Z am aron, Uber die Unzutriigliehkeiten der Saeeharimeter rvit uerschiede/ieni 
Kormahjcwichte, wie sie in der Zućkerfabrikaiion aus Eiiben und ZwkeMohr und in 
der Riiben- und Zuckerrohrbrennerei iiblich sind. Yf. erortert diese Unzutriiglich- 
keiten u. befiirwortet, in der Saceharimetrie das Normalgewieht von 20 g allgemeiu 
einzufiihren. (Buli. Assoc. Chimistes de Sucr. et Dist. 41. 417—18.) RC h l e .

J. Z am aron , Bemerkungen iiber das Phenolphthaleinpapier. Es dient zur Fest- 
stellung der Alkalitiit der Znekersiifte bei der Saturation u. fiihrt zu unangenehmen 
Erschwerungeu des Betriebes, wenn es niclit genau eingestellt ist. Yf. bat deshalb 
cin Verf. ausgearbeitct zur Darst. eines solchen Papiers. die vou G a i,i .o is  aus- 
gefuhrt wird. Das Papier erlaubt ein regehnaBiges Arbeiten beim Saturiereu u. 
eine genaue Feststcllung der Alkalitiit des Saftes. (Buli. Assoc. Chimistes de Sucr. 
et Dist. 41. 418—20.) HOi i i .k .

K ow alsk i S jrndikat, Berlin, Trennung des bei der Schwefelung von Rohsafłen 
und Abwdssern, rorzugsweise Schnitzelprejiwasser, enłstejienden Niedersehlages, Das 
durch das Patent 358772 (C. 1923 . II . 40) gescliiitzte Yerf. wird iu der Weise 
ausgefttlirt, daB man die feinsten Piilpeteilcbeii in den Abwasseru bezw. Rohsaften 
beliiBt u. dann das Aufsteigen des Nd. dureli naehtriigliehes Erwiirnien oline Luft-
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zufuhr licrvorruft. Das Aufstcigen dci- Niederschlagsflocken soli auf diese Weisc 
schneller u. sicher erfolgen. (D. R. P. 395949 KI. 89 c vom 8/8. 1920, ausg. 24/5. 
1924.) OELKER.

W illia m  Le Docte, Brfiśtfel. Raffihiencng eon Zucker in Form yon Platten 
oder Streifen, durcli GieBen der gckochten 31. in durcli mit Rippen yerseliene 
lileche in Abteile unterteilte Formen, dad. gek., daB die Krystallisation der ge- 
gossenen, gekoeliten 31. durcli Abkulilen in Formeii vou geringer Hohe cingeleitet 
wird, die in den Abraeśsungen der licrzustellenden Streifen u. Platten genau ent- 
sprechende, yoneinander unabliiingige Abteile uuterteilt sind, worauf der Inhalt 
der Form in eine gewisse Anzahl von Elementen oder Gruppen yon Platten oder 
Streifen uuterteilt. wird. die, in einem VerscliluBbiigel yereiuigt, fiir sich in der 
Turbinę bearbeitet werden. — Es wird eine yollkonimene GleiclimiiBigkeit der M. 
erreicht, jeder Verlust yermieden, eine rasche Abkttlilung u. Krystallisation gcsichert 
u. die Horst. von harten, gleichmaBigen Platten mit glatten u. yollkomnien gerad- 
linigen Randern crzielt. (D. R. P. 395562 KI. 89d vom 12/1. 1922, ausg. 22/5.
1924. Belg. Prior. 20/1. 1921.) Oe l k e r .

R icard , A llen e t & Cie., Melle, Deus Sćyres, Frankr., Reinigung von Fliissig- 
kciten, insbesondere von Zuckersaften. (D. R. P . 397671 KI. 89c yom 21 10. 1921, 
ausg. 27/0. 1924. F. Priori-. G/l. u. 26/3. 1921. — C. 1922. II. 816, 1922. IV. 
1015.) Oe l k e r .

The B o rr  Com pany, New York, Gemnncn von Zucker aus Mclasse durch 
Ausfallen mit Kalk in der Hitze, dad. gek., daB dic Trenriung des h. Saccharats 
yon der Mutterlauge zuniichst durch Absitzenlassen u. stiindige mechan. Beforderung 
des Nd. zu einer AuśbringSffńung des Absetzapp. erfólgt', worauf das so ausge- 
braclite h. Saccharat in an sich bekannter Weise durch Saugfilter filtriert wird. — 
Es wird eine Sclioiiung der Filter, insbesondere der FiltertUchcr erreicht. (D. R. P. 
397672 KI. 89h vom 21/9. 1920, ausg. 4/7. 1924. A. Prior. 3/1. 1919.) Oe l k e r .

XV. Garungsgewerbe.
H ans V o g e l, Das Giiren im Sommer in  den kleinen und mittleren Brauercieu. 

Urautechu. Erorterungen hieriiber. Es wird empfohlen, das Garen auch im Sommer 
auszufuhren, mit Ausnahme etwa einer kurzeń zur Reinigung des Betriebes zu ver- 
weriflenden Zeit, u. die Ilerst. 4—8 Monate alten Lagerbieres aufzugeben. (Allg. 
Brauer- u. Ilopfenztg. 64. 541—42. Munchcn.) ROkLE.

R ene P iq u e , Der absoluic Alkohol, seine Gcschiclite, Herstellung uiul Priifung. 
Vf. eriirtert zusammenfassend dic Geschichte der Darst. des absol. A. u., zum Teil 
an Hand vou Abbildungen, die yerschiedenen hierfiir yorgeschlagenen Yerff. u. 
dereń Ausfiihrung. Es sind das Verf. 1. bei dem CaO ais absorbierendes Mittel 
dient u. Verff., die 2. auf der Verwendung absorbierender Mittel auBer CaO be- 
ruhen, nSmlich das Verf. von D eroy (Ca-Carbid), Mariller u .  Granger (CaCl_,) 
u. die Verff. von Albert V esley u .  Co. u. yon V esl e y , Sckossmans u .  V id a l ; 
beide yerwenden C2H30 2K. — 3. das Verf. von Mariller, bei dem Glycerin ais ent- 
wasserudes Mittel benutzt wird. — 4. Die Yerff. von Eyence CoppĆE, yon Ricard, 
Allenet u .  Co. u .  von B arbet; sie bedienen sich zum Entwassern des A. der 
Erscheinung des Azeotropismus, wobei sich durch Zusatz eines fluchtigen Stoffes, 
z. B. Bzl., ein Gemisch yon A ., Bzl. u. W. bildet, das bei 64,86° destilliert; bei 
68,24° geht der UbcracliuB des Bzl. im Gemisch mit A. fort u. schlieBlich bei 
78,3° absol. A. — 5. Verf. von U rbain durch besonders geleitete Dest. (Buli. 
Assoc. Chimistes de Sucr. et Dist. 41. 337—65. 386—414.) R u h l e .

D ie trich  W iegm ann , Der Hopfenbitłergeschmack im Bier. Es wurde durch 
Yerss. nachgewiesen, daB yon den yon der W urze aufgenomniencu Biłtersło/fen, bei An-



1924. II. H xv. GABUNGSGEWEBBE. 1289

wendung von etwa -J00 g llopfen auf 1 Zentner Malz, womit im Biere ein l)ittorer 
Hopfengeschmaek eben bemerkbnr ist, auf 1 Zentner Małż gegeu 20—22 g Bitter- 
stoffe geschmaeklich niebt zur Geltung kommen, was bei einem Bitterstoffgehalte 
des Hopfens von 12% etwa ICO—180 g Hopfen entspricht. Diese Yerlustzahl wird 
kaum herabgedruekt werden konnen, auch bei Verwendung sehr barter Wiisser, 
die hinsichtlich Erziolung eines bitteren Gesehmacks atn yorteilhaftcsten sind. Der 
Verlust wird bedingt durch die Ggw. von Pliosphaten, Dextrinen u. Maltose. 
(Allg. Brauer- u. Hopfenztg. 64. 545—4(5. Weiheustephan, Staatl. Brauteehn. Vers.- 
Stut.) RO h l e .

C. L agneau , Dic Tierkohle in der Weinbereitung. Unter „gereinigter Kohle“ 
(charbon purifić) des franzos. Erlasses vom 19. 8. 1921 kann nur gewasehene tier. 
ICohle (Blut- oder Knochenkohle) yersttmden sein, die allein entfiirbt, nicht. aber 
pflanzliche Kobie, die, abgeseheu von einigen besonderen teuren Erzeugnissen, 
nicht entfarbt. Die rohe, noch nicht mit IIC1 behandelte Tierkohle enthiilt nach 
4 Analysen (%} W. 5,1—14,7; Asche 73,2—82,5; C 11,7—12,4; die Asehe enthiilt 
nur wenig Unl. u. ist reich an Pliosphaten. Die gereinigte Tierkohle in Pastenform 
enthiilt (°/0) 5 Analysen): W. 79,0—84,9; Asche 1,6—6,4; 0  12,60—14,6. Die Asche 
enthiilt (% der Asche, 3 Analysen): Unl. 74,1—87; Sulfate 3,5—7,2; Fe.O,, 3,0—7,2 
u. ferner (1 Analyse) CaO 1,8; P20 5 3,1; Chloride 0,1. Der geffihriiche Gehalt an 
Fe bezogen auf Tierkohle in Pastenform berechnet sich daraus zu nur 0,06—0,151 
bis 0,192%; da das Fe ais Phosphat yorliegen wird, kauu es ais prakt. unl. an- 
geselien werden. Vf. hat in guter Tierkohle in Pastenform nie mehr ais 0,1% 
Chloride (ais NaCl) gefunden; er fordert fur brauehbare Tierkohle einen Gehalt (%) 
an Asche von 1,5—6; C 12—15; W: 80—85. Die in HC1 unl. Asche soli etwa 
%  der Gesaintaschc, der Gehalt an FeaO;, 3—7% betragen; der Gehalt an Chlorideu 
soli nielit 1 °/0 der Pastę ubersteigen. (Ann. des Falsifieations 17. 222—24.) ROh l e .

X. R ocąues, Analyse und Kontrolle der zum Klaren der Schillerweine ver- 
wendc.łen Tierkohle in Pastenform. Zur Ilerst. von WeiBwein dienen rote Trauben 
mit weiBem Safte; der Saft wird dazu vor Beginn der Giirung von den Trestern 
getrennt; es liiBt sich aber nur selten yerrneiden, daB der Wein doch eine leichte 
R6safiirbung (vins blancs tachćs, Schillenceine) erhiilt. Soleher darf zur Entfiirbung 
in Frankreich mit Tierkohle entfiirht werden. Die Kohle muB so bescliaflen sein, 
daB sic die Zus. des Weines nicht im geringsten iindert. Die Unters. der Kohle 
erstreckt. sich: auf die Best. des Gehaltes an W ., der Gesamtasche u. des in HC1 
unl. Teiles der Asche; auf die Feststellung der Abwesenheit freier Siiure durch 
Beliandlung mit W. wiihrend 24 Stdn.; auf dic Behandlung mit einer wss. lO ^ ig .  
Weinsiiurelsg. wiihrend 15 Min. zur Feststellung des Yerhalteus der Kohle dabei 
u. auf die Best. der entfiirbenden Kraft der Kohle. Dic in HC1 1. Asche soli 
nicht 1% der Pastę ubersteigen. Der wss. Auszug soli nicht sauer reagieren u. 
nicht mehr ais 0,1% der Pasto an Chlorideu, ais NaCl berechnet, enthalten. Die 
Abnahme der Siiure der Weinsiiurelsg. soli 7—8% nicht ubersteigen u. auBerdem 
soli die Lsg. nicht melir ais 0,04% der Pasto an Fe losen. Zur Entfiirbung von 
1 hl W ein sollen etwa 200. g Kohle genugen. (Ann. des Falsifieations 17. 215 
bis 222.) RO h l e .

H. BoBelm ann, Uber die Sckdmtng des Weines mit Ferrocyankalium. In den 
mit Ferrocyankalium geschonten Weincn lassen sich, wenn die Weine nach Yor- 
sehrift noch eine geringe Menge Eisen enthalten u. die Proben. yorher filtriert 
werden, auch dureh das fiir diesen Zweck besonders ausgearbeitete im Original 
beschriebcne Verf. Spuren an Blausaure nicht naehweisen. Bei unfiltrierten Proben 
werden aus den geringen Mengen im Weine suspendierten Berlinerblaus oder ahn- 
licher Yerbb. bei Siedetemp. gesundheitlich unbedenkliehe Mengen von 0,15 bis
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0,43 mg HCN aus 1 Liter abgespalten. In den ubermiiBig mit l'e(CN)(JK4 gcschonten 
Weinen werden durch dic obeu beschriebeue Versuchsanordnung schon bei Korper- 
temp. groBcre Mengen HCN (1,26 mg) nebeu tiberschtissigcm Fe(CN)4K4 gefunden. 
Die Zers. des Fe(CN)cK, wird durch Tagcsliclit sehr beschleunigt, ebenso durch 
Erwiirmung, so daB nach einstundigem Erwfirmen (Paśtcurisieren) des gleichen 
Weines schon 14,2 mg HCN pro Liter freigemacht wurden. (Ztschr. f. Unters. 
Nalirgs.- .u. GenuBmittel 4 7 . 209—211. Berlin, Rcichsgesundheitsamt.) M anz.

M oreau und V in e t, Dic IIreinc von Anjou der Ernie 1933. Die Ernte ist 
nach Menge u. Gttte der gewonnenen Rot- u. WeiBweine gut; sie kann ais etwa 
%  der Ernte des auBerordentlieh giinstigen Weinjalires 1022 geschiitzt werden. 
(Annśe Yiticole 1923. en Anjou; Ann. des Falsifications 17. 224—27.) ItOHŁE.

F. Utz, Der Nachccis von Plithalsaurediathylester in Alkohol und alkoholhaltigen 
Erzeugnissen. Yf. empfieWt ein abgeandcrtes Yerf. nach Lyoxs (Sciiimmel, Bc- 
richt 1923, 137; C. 1924 . II. 892), das die Rk. mit Resorcin u. die starkę Fluo- 
rescenz des Rk.-Prod. in ammoniakal. Lsg. zum Nachwcis des Plithalsiiureesters 
benutzt. (Pharm. Zentralhalle 65. 201—14. Munchen.) Ap.kndt.

P u jo , Dic Bestimmung der fliichtigeii Saure des TFewis. Yf. hat die vcr- 
schiedenen Vcrft'. vergliehcn. Nach 1‘a s teu r-G a y o n  (1) gibt niań zu 10 ccm Wcin 
20 ccm W . u. destilliert 20 ccm a b ; zum Ruckstandc gibt man wieder 20 ccm W. 
u. destilliert nochmals 20 ccm u. wiederholt dicsj bis das Destillat neutral reagiert. 
Dic flUchtigc Siiure ist dic Summę der Siiuren der einzelnen Destillate. Nach 
DUCL-UW (2) gibt man zu 20 ccm Wcin 35 ccm W ., destilliert 50 ccm ab, titriert. 
das Destillat mit '/ lo 11- NaOIT; die titrierte Siiure ist 8/10 der gesamten fliichtigcn 
Siiure. Nach BlarEZ (3) destilliert man 10 ccm Wcin im Dampfstrom derart ab, 
daB sich das Yol. des Weins nicht iindert, u. sannnclt 100—150 ccm Destillat. 
Nach lloos u. MESTHEZat (4) dampft man 5 oder 10 ccm Wcin auf dem Wasscr- 
bade bei 65—70 cm Hg u. etwa 80° zur Trockuc, nimmt mit cinigcn ccm W. auf 
u. trocknet wieder ein. Den Ruckstand nimmt man mit 40—50 ccm W . auf u. 
titriert. Dic Differenz zur Gcsamtsaure ist die fliichtige. Beim offiziellen Verf. (5) 
benutzt man den im Yakuum bei gewolmlicher Temp. erhaltenen Riickstand zur 
Best. der nichtfluchtigen Siiure wie bei 4. Nach den Unterss. des Vf. fiihren die 
Verft. 3 u. 4 zu den gleichen Werten. Das Verf. 1 gibt etwas zu hohe W erte; dic 
Yerf. 2 u. 5 geben zu niedrige, zum 'i’eil bedeutend zu niedrige Werte, das Yerf. 3 
scheint etwas von der Dauer des Yers., dem App. u. der Art des Erhitzens ab- 
lningig zu sein. Dem Verf. 4 gibt Vf. wegen der Konstanz der Ergebnisse u. 
der Schnelligkeit der AusfUhrung den Vorzug. (Ann. des Falsifications 17. 211 
bis 215.) R O h le .

Louis A nton von H o rs t, Coburg, Verfahren zur rollkommeneren Ausbculung 
und Verweriung des Ilopfens fur Brauzwecke unter Gewiunung von Hopfenextrakten 
mittels A., A. u. W ., 1. dad. gek., daB der gemahlene u. vom Lupulin befreite 
Hopfen, wie auch dieses Lupulin selbst, ganz oder teilweise zuniichst aufeinander- 
folgend mit A. u. mit A. behandelt werden, lim die wcrtvollen Bestandteile, n!im- 
lich iusbcsoudere Hopfenol u. dic weichen Ilarze, ohne W ertverminderung, ge- 
trennt zu gewinnen, worauf erst dann der llopfeurest mit W. ausgelaugt u. kon- 
zentriert wird. — 2. dad. gek., daB der alkoh. Extrakt noch mit PAe. behandelt 
wird, um den nach der Behandlung mit A. verbleibenden Rest an weichem Harz 
von dem harten Harz zu trennen u. auszuziehen. — 3. dad. gek., daB der Wfirze, 
dem Bier auf dom LagerfaB oder dem fertigen Bier auBer den gewonnenen 
Extrakten oder Extraktmischungen oder diesen selbst noch ein Zusatz yerschiedener 
Fraktioncu gesondert gewonneuen Hopfenoles gegeben wird. — Der Nutzwcrt des
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llopfens wird dureh dieses Verf. wesentlicli gesteigert u. auBerdem eine w os en t- 
liehe Ersparnis fiir die Brauereibetriebe erzielt. (D. R. P. 395502 KI. Ob vom 
20/8. 1921, ausg. -19/5. 1924.) O e i .k k r .

J. A. Topf & Sóhne, Erfurt, Jlerstellung von CltaraJctermalz in einer kiinstlich 
beliifteien Darrtronwicl, dad. gek., daB das Mai z beliebig lange im Kreislauf mit 
ein- und derselben Luftmenge vou gleiehbleibendem oder gesteigertem Feuchtig- 
keitsgehalt bei beliebig hoher, gleiehniiiBiger Temp. behandelt wird. — Es kann 
auf diese Weise z. B. bei Malzen des Pilsener Typs die diesen kennzeichnende 
helle Malzfarbe bei gleiehzeitiger Beseitigung des rohfruehtartigen Geruclis u. 
Yerleihung eines kernigen Aromas erreiclit werden. (D. 31. P. 397858 KI. 6 a vom 
23/2. 1918, ausg. 8/7. 1924.) Oelkeb.

„B oni“ F a b r ik sh o f  und  L an d w irtsch aftlich e  Akt.-Ges., Nyirbator, Ungarn, 
Behandlung von Rofikastanien zum Ztcecke der Spiritusherstellung mit Entbitterung 
der Kastąnien durcli alkoh. Estraktion, dad. gek., daB die Auslaugung u. Auf- 
sehlieBung der Kastanien in einem geschlosseuen Arbeitsgang in ein- u. demselben 
gesehlosscuen GefiiB (Extrakteur) erfolgt in der Weise, daB das Estraktionsmittel 
nach erfolgter Extraktion zweeks Absclieidung des Extrąkts in eine Destillierbase 
gedriickt, hierauf das ęxtrahierte Materiał im Extrakteur mit W. bedeekt u. uńter 
stetiger Uniruhruńg u. DampfeinfUlirung unter Druck aufgeschlossen wird, wonaeh 
die Verzuckcruug u. die VergSrung mittels der in der Spiritusfabrilcation iiblichen 
Arbeitsmethoden erfolgen kann. — Die Erfindung umfaBt auch dic zur Ausfulirung 
des Yerf. dieuende Anlage, bei welcher das Neue in der Ausbildung des Extrakteurs, 
insbesondere des Bodens desselbcn liegt, der geloclit u. schrag angeordnet ist u. 
unter dem das DampfeinlaBrolir ausnuindet. (D. B,. P . 396029 KI. 6b vom 11/4.
1923, ausg. 26/5. 1024.) _ Oelkeb .

F ritz  K arm ann, Dietieon (Schweiz), llersłełlung alkoholhaltiger eztraktreicher 
Getriinkc aus Obsł nłler Art. Das Obst wird in iiblicher Weise zerkleinert, der 
Saft ausgepreBt u. zur Giirung gebracht, wobei man dic Temp. moglichst auf 
gleicher bestimmter Ilolie bJilt. Je nach der bestinunten Estraktmenge, die man 
dem Getriink erlialten will, wird dann die Giirung dureh mindestens einmalige 
Kiihlung plotzlicli friiher oder spiiter unterbroclien, die FI. mindestens einmal fil- 
triert u. dann sofort unter AbschluB von Luft gebracht. — (.Schwz. P. 102533 
vom 31/7. 1923. ausg. 1/3. 1924.) Oelker.

XVI. Nahrungsmittel; Genulimittel; Futtermittel.
Sóncke E nudsen , Uber die Milehnaurebaktericn des Sauerteigs und ihre Be- 

deutung fiir die ScMerteiggarung. Aus 30 yerschiedeuen diin. Sauerteigen wurden 
ea. 200 Arten Milchsiiurcbakterien isoliert. Zur Isoliernng eignete sich am besten 
ein Nahrboden aus unfiltrierter Maisclie mit Hefcnautolysatzusatz. Die Best. der 
Bakterien geschah durcli Yergiirung verschiedener Zuckerarten. Ein Teil derselben 
bildet nur MilchsSure, ein anderer Teil auch CII3-COOII, C 02 u. A. Die letzteren 
Bakterien sind ais die eigentliclien Sauerteigbakterien anzusehen u. werden vom 
Vf. Bctabakterium y  benannt. In kleinen Mengen finden sie sieli bereits im Mehl. 
(Den kongelige Veterinar og Landboboiskol Aarsskrift 1924. 133—86. Kopen- 
hiigen.) Mobtensen .

A aron L ich tin , Der Eisengehalt des Spinats. (Vgl. Amer. Journ. Pharm. 95. 
154; C. 1923. II. 1193.) Spinat enthalt Fe, in 100 g genieBt man ca. 5 ing. Der 
nienschliclie Korper braucht tiiglich 15 mg Fe; Spinat kann dureh regelmaBigcn 
GenuB einen erlieblichen Beitrag hierzu liefern. Yon den Marktsorten enthalt 
Long Standing am meisten Fe (0,00867°/0), New Sayoy am wenigsten (0,00267%). 
Der mittlere Gehalt des untersuchten Spinats war 0,00512%, yon entwasserteni
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0,056 832°/0, von Buchsen 0,000760%. (Amer. Journ. Pharm. 96 . 361—64. Phila- 
delpliia.) D ik tz k .

G. P e rr ie r , Kormaler Gelialt an Starkę in den zur Herstellung von Ziickerwaren 
rerwemletcn pektinlialtigen Sćiften. Solche Siifte werden gewonnen aus frischen oder 
getrockneteu Apfeln oder aus frischcm oder getrocknetem Apfelmark. Gesunde 
u. reife frische Apfel u. daraus auf k. Wege gepreBte Siifte u. das dabei erhaltene 
Apfelmark fiirben sich mit Jodlsg. kanni blan, wolil aber, wenn die Apfel ge- 
quetscht oder ungeniigend reif waren. Da bei der Herst. der pektinliaHigen Siifte 
aus Mark im groBen eine Auslese der Apfel nielit moglich ist, enthalten solche 
Siifte stets Stiirke, zumal wenn sic unter Anwendung yon "Warnie hergestellt 
wurden oder wenn getroeknete Apfel oder getroeknetes Mark yerwendet wurden. 
20 kg frischea Mark, entsprechend etwa 4,4 kg Mark mit 10% W ., enthalten nach 
Unterss. des Yf. mindestens 0,1 kg Stiirke. Diese 4,4 kg Mark geben etwa 10 kg 
pektinhaltigen Saft, der, wenn nur die Hiilftc der Stiirke mit in den Saft geht, 
mindestens 50 g Stiirke cnthalt. Es ist dies zu beriicksichtigen, wenn es sich um 
die Beurteilung einer Yerfalschung yon Zuckerwaren durch Zusatz yon Stiirke 
handclt. (Ann. des Falsifications 17. 208—11. Rennes.) R O ii łe .

R. W eb er und W . B o tticher, Beitrag zur Bestimmung der Schalenbestandteile 
im Kakao. Zur Ermittlung des Schalengehaltes im Kakao erwies sich folgende 
neuc Best. der Rohfaser ais brauchbar: 1 g nicht entfetteten Kakao reibt. man mit 
25 ccm n. NaOH in Reibschale an, fiihrt die Lsg. in Erlenmeyerkolben (500 ccm) 
iiber, spiilt Reibschale mit 25 ceni W. nach, yersetzt Lsg. mit 25 ccm Br.-W . oder 
CU-W., liiBt 5 Min. cinwirken, fiillt den Kolben mit li. W., liiBt 30 Min. stehen, 
gieBt dann die Fl. ab u. wiederholt dieses Abschliimmen mit k. W., bis die Fl. 
heli u. uugefiirbt ist. Bodcnsatz bringt man auf gewogenes Filter, saugt ab, 
wiischt mit li. W., A. u. A. nach, trocknet bei 105°, wiigt, ycrascht u. wiigt wieder. 
Unterschied der beiden 'Wagungen gibt die Menge der aschcfreien Rohfaser in der 
urspriinglichen Substanz an. Zur Umrechnung auf fettfreie Trockensubstanz ist 
dic Best. des W . u. Fettes des Kakaos niitig. Aus einer Tabellc gelit hcryor, daB 
das Verf. in 'CTbercinstimmung steht mit dem mkr. Verf., im Gegensatz zu dcm 
amtlichen Y erf., das Cntweder versagt oder niedrigere Wertc gibt. (Pharm. 
Zentralhalle 65. 355—57. Dresden, Teclin. Ilochsch.) D ie tz e .

A. W . K n ap p , Erkennung und Bestimmung der Ersatzmittel der Kakaobutter. 
Es kommen in Betracht: das Cocos- oder Pahnfett, die Illipebutter u. dic Shea- 
butter (Butyrospermuin Parkii). Yf. gibt dic Kennzahlen dieser Fcttc u. erortert 
die Moglichkcit ilires Nachweises in Kakaobutter; es lassen sich dauach 5 %  Cocos- 
butter, 15%  Tllipe- u. 10%  Sheabutter nachweisen. In einem Anhangc wird be- 
merkt, daB das Yerf. yon SHItKWSBUKY u. K n a p p  (Best. der in h. W. unl., aber 
in wss. A. 1. Sauren) fiir Fettc, die nur wenig in A. unl. Sauren enthalten, an- 
nelimbare AYcrte gibt; fiir anderc Fette, insbesondere fiir Kakaobutter sind die 
W erte aber yollig falsch. Durch genauere Einlialtung der Temp. wiihrend der 
Verss. u. Vermeidung von Felilern, dic durch unL.Siiuren bedingt werden u. indem 
man den Index von S iiuew sbury  u. K n a p p  fiir Kakaobutter vou 14—15 auf
6—8 yerinindert, kann man das Verf. genauer gestalten u. noch eine Verfalschung 
der Kakaobutter mit 10%  Ersatzmitteln erkennen. (Ann. des Falsifications 17. 
227— 30.) ROHLE.

J. E . M oss, Abanderung fiir Kakaobutter und andere Fette, die eine grijfiere 
Menge unliislieher Sauren enthalten. (Ygl. yorst. Ref.). Nach dem urspriinglichen 
Verf. von S h r e w s b u h y  u . K n a p p  lost man die in h. W . unl. Fettsiiuren yon 5 g 
Fett in 50,3 ccm A. (90 Gew.-%) u. gibt. die w. Lsg. zu 36 ccm W. von 16? in 
einen Scheidctrichter. Man sehiittelt % Min., liiBt 3 Min. stehen u. zieht 70 ccm
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der unteren Schicht ab, ohne in der Schwebe befindliche iinl. Fettsfiuren zu beriick- 
Biehtigen. Die Siiuren titriert man mit */T0-ii NaOH u. Phenolphthalein; die ver- 
brauchten ccm sind der Index von S h re w sb u ry  u. K n a p p . Die Abiinderung 
besteht in gcnaucr Bcaehtung der vorgeschriebenen Temp.; man yerfiihrt wie folgt: 
Man yerseift 5 g Fett wie ttblich mit Glyeerinlauge u. gibt 100 ceni W. von 90 bis 
.100° zu. Die klare Lsg. gibt man in einen auf 90—100° erhitzten Scheidetrichter, 
wiischt zweimal mit je  50 ccm sd. W. nach, fiigt 5 ccm Hj,S04 (34 Gew.-%) 
zu, schuttelt 1 Min. u. liiBt 5 Min. stehen. Dann zicht man die wss. Schicht ab 
u. yersiehcrt sieli ihrer sauren lik. Die yerbleibenden gesehmolzenen Siiuren erhitzt 
man von neuem im Scheidetrichter, wobei sie noch etwa die Hfilfte ihres Vol. 
W. abstoBen, das man abzieht. Ntin lost man die Sauren in 50 ccm w. A.
(90 Gew.-%) u. gibt in ein GefiiB von 100 oęm. Die Temp. der 36 ccm in den
Scheidetrichter gegebenen W. fiillt auf 15—16°; man befestigt im engen unteren 
Teil des Scheidetrichters mittcls eines Korkstopfens ein kleines Filter aus Seiden- 
gewebe (Maschen Nr. 16) u. gibt die mit oinigen Komclien Bimsstein yersehene 
sd. alkoh. Lsg. der Siiuren śofort in den Scheidetrichter, mischt mit dem W. 
J/a Min., liiBt 3 Minuten stchen (Temp. 36—37°) u. liiBt 70 ccm der unteren Schicht 
ab, die man sofort mit */ 10-n. Tjauge u. Phenolphthalein titriert. Ais Index er-
geben sich (Janach fiir Kakaobutter (4 Proben) 5,5 bis 8,0 ccm, Elipebuttcr des
Handels 5,9 ccm, Sheabutter des Handels 16,8 ccm u. Kakaofett des Handels 
160,8 u. 163,1 ccm. (Ann. des Falsifieations 17. 231—32.) ROhłe.

M aurice P ie ttre , Bestimmung der MilcJuAweifistoffc. (Vgl. C. r. d. 1'Acad. des 
sciences 178. 333; C. 1924. I. 1815.) Das Vcrf. von P a t e in  u. D ev a j; wird haupt- 
Biiehlich dadurch verbessert, daB die nach Abscheidung des Fettcs (Methode A dam ) 
verbliebene, mit dest. W. auf ca. 50 ccm aufgcfullte Fl. zunSchst im Wasserbade 
bis zur vollstiindigen Austreibung von A., A. u. NH., erwfirmt werden. Man verd. 
dann weiter mit dest. W. auf 99 ccm bis 15°, erwfirmt wieder im sd. Wasserbade 
unter Bedeeken u. lfiBt tropfenweisc 1 ccm 15°/o>g- Essigsiiure einfallen. (Journ. 
Phafm. et Chim. [7] 3 0 . 48—49. Paris, H a u .es  Centr.) S p ie g e l .

K arl V ogt, Untcrsuchungcn iiber das spezifische Geuńcht und das LiclUbrcchungs- 
vennogen von Miłchseren. Nach Erorterung des Schrifttums bespricht Vf. die An- 
stellung u. die Ergebnisse seiner Verss. Gcpriift wurden das CaCl2-Serum, das 
Essigsiiureserum, das Labserum, Spontanserum u. das Bleiessigserum. Von diesen 
Seren entsprechen das CaCl2-Serum u. das Bleiessigserum hinsichtlich Genauigkeit 
u. Sicherheit. der Ergebnisse, sowie Einfaehheit u. Sclinclligkeit der I le rs t  allen 
Anforderungeu, dic man an die Unters. von Milchproben stellt. (Ztschr. f. Fleisch- 
u. Milchhyg. 34. 209—13.) RCiile.

W a lte r  A usten, Nachwńs von Ziegenmilch im erhitzten und gekochten Zustande. 
Im Anschlusse an scine friihere Arbeit (Milcliwirtsehaftl. Zeutralblatt 5 0 . 125; 
C. 1922. II. 43.) berichtet Vf., daB sich Z ie g e n m ilc h  auch im pasteurisierten u. 
gekochten Zustande von Kuhmileh nach dcm Verf. yon S t e i n e g g e r  u. G a b a i . th u n e p . 
unterscheiden liiBt. Bei Miscliungen beider Milcharten waren die Ergebnisse un- 
sicher. (Milchwirtschaftl. Zentralblatt 53. 57—58. Breslau.) R O h le .

D avid  W ilb u r H o rn , Mikroskopischer Nachweis non kondensierten Milch- 
produkten. Die Milch wird nach S t e w a r t ,  H ilt, u. S l a c k  (Amer. Medic. 9. Nr. 12) 
10 Min. bei 2000—2100 Umdrehungen per Min. in mit Kautschukstopfen yer- 
schlossencn Glasrohren zentrifugiert. Die Ausseheidungen am Stopfen liiBt man an 
der Luft trocknen u. fiirbt mit Methylenblaulsg. aus 1,25 g Farbę in 60 ccm CH3OH; 
nach dcm Waschen u. Trocknen betraclitet man u. Mk., mit '/o Zoll-Objektiy u. 
einem lOfachen Okular. Man sielit zahlreiclie Frcmdkorper, die in u. rober Milch 
oder n. pasteurisierter Milch nicht yorkommen; sie sehen wie kleine Stśirkekomehen

VI. 2. 85



aus u. unterscheidcn sich durch unregelmiiBige Form u. Fiirbung yon den Fctt- 
kiigelchcn, dic keine Farbo annehmen. Li inanchcn Fiillen bewirkt dic Zentrifugal- 
kraft sichtbarc Ausscheidungcn aus der kondensierten Milch, die auf der B. von 
nicht reyersihlen Kolloiden beim Kondensieren bernhen durften, (Amer. Journ. 
Pharm. 96. 365—66. Bryn Mawr [Pa.].) D ietze.

Andoyer, Unłersuęhung der Vtrfalschung der Butter dwcli Bestimmung des 
łlcizicertes. Die JTeizwcrle der yerschiedenen Fette unterscheidcn sich deutlich yon- 
einander, sind aber fiir dasselbc Fett sehr bestandig. So ist der Ileizwcrt yon 
Cocosfett 9,070—9,090, Oleomargarin 9,215—9,245, Baumwollsamenol 9,670—9,695, 
Colzaiil 9,600—9,620, Kulibutter 9,355—9,395. Die Best. des Ileizwertes erfolgt 
einfach u. schncll mittels der Mahlerschen Bornbe. Dic Best. des Heizwertes kami 
natiirlieh nur im Bilde der Gesamfcyialy.se ais Anhalt fiir eine Verfalschung dienen. 
(Ann. Cliim. analyt. appl. [2] 6. 135—36.) ROiile.
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Abraham Gartner, Nurnbcrg, Jlerstcllung eincs nahrstoffreichcti Brotes. Einem 
Gemisch von Melil, Kicie, Strcckmitteln u. Sirup oder Malzextrakt werden geringe 
Mengen yon Hcfe. zugefiihrt, worauf die so. erhaltene Tcigmasse mindestens 24 Stdn. 
einer langsamen Gilrung unterworfen u. danach in Formen zu Brot gebacken wird.
— Es wird eine lange Zeit genuBfiihiges, besonders fiir Magen- u. Darmkranke 
geeignetes Brot crhaltcn. (D. R. P. 398159 KI. 2c vom 9/11. 1922, ausg. 4/7.
1924.) O e l k e u .

Johannes Sartig, Zchlendorf, Wannseebahn, Entnieotinisiening von Tabak bei 
gleiclizcitig erzielter Veredelung u. Bleichung desselben, dad. gek., daB der Tabak 
in freicr Luft oder iu einem luftigen, moglichat. hellcn Raume so gelagert oder 
aufgehangt wird, daB cr moglielist von allen Seiten von frischcr Luft bestrichen 
u. yom yollen Tagcsliclit getrofteu wird, daB er in dieser Lage durch Bcspriihcn 
mit reinem salzfrciem W. so weit angcfeuchtct wird, daB er eben nicht tropft u. 
daB diese Bespriihung, zweckmiiBig vor yolligem Verdunstcn des zuyor ausgcspruhten 
W. so oft wicdcrholt wird, bis dic gewiinschte Nicotinfrcihcit erreicht ist. — Der 
Nicotingehalt eines deutschcn Tabaks konnte l>ci 6-tiigigcr Behandlung von 2,3°/0 
auf 0,13% herabgemindert werden, der yorher scharf u. unangenelim schmcckende 
Tabak erlatigte einen voll aromat, u. milden Gcschmack u. war in der Farbć auf- 
gehellt. (D. R. P. 397385 KI. 79c yom 26/10. 1923, ausg. 20/6. 1924.) K O iiłing.

X V m . Paser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose; 
Kunststoffe.

S. R. Trotman und R. W. Sutton, Dic Einwirkung von Mikroorganismen a u f 
die Wcłterbcsłdndigkeit von Wolle und Baumwolle. AuBer den Einww. von Luft 
u. Licht greifen auch Bakterien, z. B. B. subtilis u. mesentericus, Testilfasern an, 
was Vf. mit cinigen Yerss. mit B. sublilis nachweist. (Journ. Soc. Chem. Ind.
43. T. 190—92.) _ RO hle.

Georg Schinkel, Einigcs iiber die Bleichcrei. Yergleich iiber die Bleicharbeit 
ohne nachfolgende Wiische. Fiir dic Cellulose ist Waschen nicht notig, da der 
Salzgehalt nach dem Eintragen in den Ganzzeugholliindcr durch die groBe Verd. 
schon so gering ist, daB er prakt. nicht mehr in Frage kommt. Selbst dfe Ver- 
gilbung des Papiers, die bei ungewasehener Cellulose leichter eintreten soli, ist 
nicht anders ais bei gewaschener. Fiir unbcdingt notig hiilt Vf. das Waschen der 
Cellulose zur Ilerst. chem. Papierc oder solcher, die direkt mit Chemikalien in 
Beriihrung kommen. (Welibl. f. Papierfabr. 55. Sondernummer 51—53. Wilisch- 
thal.) SOv e iik .

Manrice de Keghel. Bleichen von Falent mit Saucrstof}'. Angaben uber Ilerst.



1924. II. H xvm. F a b e r -  U. SPINN STOFFE; P A riE R  u s w . 1295

u. Eigensćhaften vou 0 3 u. H30 2 sowie iiber die Priifung von Ha0 2. (Rev. ehimic 
ind. 33. 128—35.) S0vern .

L. Meunier und H. Latreille, TcchnUekes Chloren von Wol[e. Das bisher 
iibliche Chloren mit wss. IIOCl-Lsgg. gibt ungleiehmSBige Resultate. Es wird 
empfohlen, trockne Wolle mit troeknem Cl, zu behandeln. Bei dieser Behandlungs- 
weise reagiert das Cl, langsam mit der Wolle, wiihrend mit HCl yersetzte Ca(OCl)s- 
Lsgg. sehr schnell reagieren. Storende Nebenwirkungen tretcn nicht ein, es bilden 
sich durch Substitution Chloraminę u. die entsprecliende Menge HCl, die von der 
Wolle zuriickgehalten wird. Móglicherweisc werden aucli die aromat. Kerne, be
sonders des Tyrosius, unter Substitution chloriert. Das geschilderte Verf. liat den 
Yortcil, daB man fl. Cl2 verwenden kann in der genau gewiinschten Menge, tiber- 
schiissiges Cl2 liat in Abwesenheit von W. keine scliSdliche Wrkg. (Chimie et 
Industrie 10. 636—42. Lyon.) SOvern.

Paul ELlemm, Papiergefuge und Stoffbereitung. (Vgl. Wchbl. f. Papierfabr. 54. 
2643; C. 1924. I. 2033.) Die Priifung des Malilungszustandes wird besproehen. 
(Wchbl. f. Papierfabr. 55. Sondernuminer 100—103. Gautzsch.) S 0vkrx .

Silesius, Die Wirtschaftlichkeit der neueren Ilollander-Bauarten. Angaben iiber 
elektr. einzeln angetriebene HollSnder, sowie dariiber, wie man einen rationellen 
Trogholliinder fiir reine Mahlzweckc bauen soli. (Wchbl. f. Papierfabr. 55. Sonder- 
nummer 35—48.) ■ SCyiCRN.

Th. E. B laaw eile r, Zellstoffsclilcim und Viscose. Zellstoffschleim ist ais eine 
Art organ. Fullstoffs anzusehen, der die Diclite der Papiere yerbessert, die Ober- 
fliiclie glSttet, entgegen den anorgan. FiillstofFen aucli den Griff u. Klang der 
Papiere erhoht u. je nach Prozentgehalt aucli eine geringere Leimfestigkeit oder 
gar Fettdichtigkeit erzeugt. Viscose dagegen wendet man dort an, wo man vor 
allem die ReiBlange der Papiere yergrofiern will, wobei eine gleichzeitig eintretende 
bessere Durchsicht angenelnn empfunden wird. Wegen der gelbstiehigen Ver- 
fiirbung wird man Viscose aber hauptsSchlięh nur bei getonten Papieren, Paek- 
papieren usw. yerwenden, ziunal durch Viscose eine Leimfestigkeit gegenuber Tinte 
nicht erreicht wird. (Wchbl. f. Papierfabr. 55. Sondernummer 96—100. Berlin.) SC.

Harold J. Payne, Nałronzellsto/ferzeugung. tjberblick iiber die Yerff. u. die 
Ausrustung der Anlagen zu seiner Ilerst. mit Beriieksichtigung der neueren Eutw., 
die diese iilteste Art der Zellstoffgewinnung genommeu liat. (Chem. Metallurg. 
Engineering 30. 817—22.) ROhle.

Hanns Koch, Bemerkungen zur Sulfiłlaugenbereitung. Die meisten Verluste 
lassen sich durcli geeignete Anordmmg der Neuanlage oder geringfiigige Umbauten 
yermeiden. Elektr. Gasreinigung schriinkt die B. von SO., ein. Wiclitig fiir jeden 
Betrieb ist das Rohmaterial, S oder Kies. Geeignete Kontrolle der Rohmaterial- 
zufuhr der SOa-Gase u. der Lauge niacht sich nach kurzer Zeit bezahlt. (Wchbl. 
f. Papierfabr. 55. Sondernuminer 89—95. Frankfurt a. M.) S 0 vern.

Robert Joseph Marx, London, Papicrstoff-llollander mit spiralformig ver- 
laufcndem Trog, bei dem der Stoff iiber die Mahlwalze zuriick in den Trog durch 
einen kegelstumpfformigen Teil gefiihrt wird, dad. gek., daB dieser kegelstumpf- 
formige Teil eine abgerundete Seitenwand besitzt u. in seinem oberen Teil in die 
Hollśinderliaube iibergeht, wahrend der untere Teil des Kegelstumpfes fest gegen 
die Mahlwalze anliegt. — Der untere Teil des Kegelstumpfes kann einen Schaber 
tragen, der mit einem Wasserspritzrohr ausgestattet ist. (D. E,. P. 398563 KI. 55 c 
vom 25/5. 1922, ausg. 8/7. 1924. A. Prior. vom 18/1. 1922.) Ma i.

George W. Cole, Jr., Paterson, New Jersey, Bescliweren von Seide (s. F. P. 
562658; C. 1924. I. 735; E. P. 207145; C. 1924. I. 1603.) Zur Entfernung der 
Verunreinigungeu wird unyersponnene Rohseide mit einem Bade von Oliyenolseife,

85*
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NaoCOjNH;, u. W. behandelt, mit weichein W. u. liierauf sclir verd. HCl ge- 
waschcn. Nach dem Trocknen wird dic Seide nach dem Zinnchlorid-Natrium- 
phóspiat-Wasserglas-Vcrf. erschwert, wiederliolt mit weichem W ., dann mit Soda 
u. NH3, u. schlicBlich mit Oliyenolseifcnlsg. u. NIT, gewaschen. Nach dem Spttlen 
mit W. u. yerd. HCl wird getrocknet. Die erschwertc Seide wird mit Glyccrin, 
KlauenSl u. Seife behandelt, yersponnen, verwebt u. nach Bedarf gefiirbt. (A. P. 
1446834 vom 20/11. 1922, ausg. 27/2. 1923.) Fhanz.

Kem Products Company, New Jersey, tibert. von: Edgar S. Genatein, New 
York, Bćhandeln von Seide. Eoliseide wird ein sulfuriertes 01 u. eine liygroskop. 
Substanz (Glyccrin) einverleibt. (A. P. 1491228 vom 10/1. 1923, ausg. 22/4. 
1924.) '  K a u sc ii.

Pranz Brossler, Wien, Herstelluńg von Asbcstschief'erplatten, dad. gek., daB 
die Asbestschieferplatten bei Herst. der StoBe so verlegt werden, daB ihre Faser- 
riclitung senkreclit zu jener der unmittelbar anliegenden Furnierlage der Sperr- 
holzplatte yerliiuft. — Gegeniiber dem Verf. des Ilauptpatents wird die Steifheit, 
Ziihigkeit u. relatiye Festigkeit der Erzeugnisse wesentlich erhoht. (D. E. P. 396 852 
KI. 80b yom 23/8. 1923, ausg. 10/0. 1924. Zus. zu D. R. P. 394 4 2 4 ; C. 1924 II. 
227.) ' KtiULING.

C. A. Braun, Munchen, Gewińhung eines ais Holzstoffersatz geeignełen, hell- 
gefiirbten Papicrsto/fs aus Getreide-, Mais- u. anderen Stroharten, Schilfrohr, Eolir- 
kolben, Binsen u. lihnlichen Eohrpflanzen, sowie von Iialb- u. Ganzzellstoffen aus 
den yorgenaunten Pflanzenarten, ferner Holz, Jute, Mauilalianf, Bambus, Flacha u. 
anderen, dad. gek., daB die zerkleiuerten Pflanzen im Kocher unter Druck bei er- 
hohten Tempp. mit Laugen behandelt werden, die Alkali- oder Erdalkalisulfite u. 
schwach saure Salze, die S02 wahrend des Kocliprozesses nicht frei machen u. 
die eisernen Koeherwandungen nicht angreifen, wie Alkali- oder Erdalkalibiear- 
bonate entlialten. — (D. E. P. 397927 KI. 55b vom 31/10. 1923, ausg. 1/7.
1924.) O e l k e r .

Paolo Souchon, Fossano, Italien, Bleiclicn von Zellsto/fbrei fiir Papierherst. 
in melireren nachcinander yon dem Zellstoffbrei durchlaufenen Beliiiltern, 1. dad. gek., 
daB in jedem Behiilter immer nur eines der yerschiedenen, fiir die Behandlung des 
Zellstoffbreies crfordcrlichcn Eeaktionsmittel eingefiihrt wird. — 2. dad. gek., daB 
die Einfuhrung der Eeaktionsmittel in die cinzelnen Behiilter fortlaufend imd im 
Verhiiltiu3 zu der in den betreffenden Behiilter eintretenden Zellstoffbreimenge 
erfolgf. — Hierdurcli ist die Moglichkeit gegeben, fortlaufend u. mit mechau. 
Rcgelung die yerschicdenen Eeaktionsmittel in genauen Mengenverhiiltuisseu, die 
der Menge des in jedem Behiilter zur Behandlung kommenden Breies entsprechen, 
in die Behiilter einzufuhren. (D. E. P. 397651 KI. 55c yom 21/11. 1924, ausg. 5/7.
1924. Itak Prior. 31/12. 1921.) Oe l k e r .

„Iri3olit“-Kunstmasse-Eolien, Band- und Fadenfabrik Gesellschaft m. b. 
H., Wien, Herstelluńg von a u f beiden Seiten gleichniiifsigen, geschneidigen Folien, 
Streifen oder Bahnen ans Kunstmassen. Lsgg. yon Kunstmassen, wie Celluloid, 
Aeetylcellulose mit oder ohne Zusatz yon Harzen, Olen, Casein, in fluchtigen 
Losungsmm. werden auf einer Unterlage von tier. Leim aufgetragen; nach dem 
Trocknen konnen die Folien in beliebiger Liinge u. Breitc von der Unterlage ab- 
gezogen w erden; man kann hiernach Folien yon 0,01 mm herstellen. (0e. P. 95 721 
vom 8/6. 1921, ausg. 25/1. 1924.) F ra n z .

„Irisolit“ Kunstmasae-Eolien, Band- und Fadenfabrik Gesellschaft m. b.
H., Wien, Herstelluńg von a u f beiden Seiten trockenen Folien, Streifen oder Bahnen 
aus Kunstmassen. Lagg. yon Kunstmassen, wie Nitrocellulose, Celluloseacetat, in 
fluchtigen Losungsmm. werden auf eine Unterlage yon Wasserglas aufgebracht. Um 
den Kunstmassebliittern eine lederartige OberfiSche zu geben oder eine Oberfliichc
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nach Art von Wachsleinwandmustern oder eine Gewebebindung in der Oberflfiche 
herzustcllen, wird die tier. Leimschieht oder die Wasserglasschicht mit einem fluehtigen 
Stoff, A., Bzl., Eg. bespriiht; dic angczogene Luftfcuchtigkeit bewirkt ein.An- 
sehwellen der Masse an den betreffenden Stellen. Oder man legt ein mit A. ge- 
triinktes Gewebc bestimmter Bindung auf. (Oe. P. 95722 vom 1/3. 1922, ausg. 
25/1. 1924. Zus. zu Oe. P. 95721, vorst. Ref.) F r a n z .

Akt.-Ges. fiir Anilin-Fabrikation, Berlin-Trcptow, Kunstseide. Beim Waschen 
der Kunstseide werden die Spulen einer yorliiufigen Wasclnmg durch Herieselu 
oder llindurchpressen von W. gewasclien, dann in ein Wasserbad eingebracht, das 
bestandig flieCt u. von Zeit zu Zeit erneuert wird. (E. P. 213911 yom 10/3. 1924, 
Auszug yeroff. 7/5. 1924. Prior. 12/3. 1923.) K a u sc h .

Alsa Soc. Anon, Basel, Schweiz, Kunstseide. Aus Luft oder anderc Gase in 
Lsg. oder Suspension enthaltćnden Viscoselsgg., die in ciuc 7°/0 ig. NaCl-Lsg. ein- 
getropft nicht koaguliert, erliiilt man hohle Kunstfiiden von naturseideartigem Aus- 
sehen. (E .P . 214197 vom 1/2. 1924, Auszug veroff. 4/0. 1924. Prior. 13/4. 
1923.) K a u sch .

Henry Dreyfus, Eugland, Kunstseide, Mlme u. dgl. Kunstfiiden, Filme usw. 
werden aus einem Gemiscli vou Nitrocellulose mit uberschiissiger Acetylccllulosc 
hergestellt, dann wird die im Faden usw. enthaltenc Nitrocellulose denitriert, 
wahrend die Acetylcellulose unverSndert bleibt. (F. P. 567 348 yom 12/6. 1923. 
ausg. 29/2. 1924. E. Prior. 27/7. 1922.) K a u sc h .

Henry Dreyfus, London, Kunstfdden. Die aus Lsgg. von Cellulosederiw. in 
fluehtigen Losungsmm. in einer auf lctztere yerdampfend wirkenden Atm. gebildeten 
Fiiden werden in Glockenzwirnapp. gezwirut, dereń sich drehende Organe mit viel 
groBerer Gescbwindigkeit umlaufen, ais die ist, mit der die Fitden zugefiihrt werden. 
(Schwz. P. 104069 yom 12/2. 1923, ausg. 1/4. 1924. E. Prior. 18/2. 1922.) Ka.

Alfred Samuel Gyger, Ziirieh, Herstellung von leichteni kunstlichem Bophaar, 
sotcie von Bandem fiir die Hutfabńkation, fur Gefleehte usw. Ein in Lsg. befindliches 
Ausgaugsmaterial (Cellulose- oder Gelatinemasse) wird mit Bliischen schwammartig 
durchsctzt, die das fassonierte Prod. leicht u. poroś machen. (Schwz. P. 103488 
vom 21/3. 1923, ausg. 1/2. 1924.) K a u sc h .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
J. Pretsch, Erfahrungen m it Silica-Mateńal beim Kammerofenbetrieb in Gas- 

leerken. Gegcniiber Schamotte besitzt Silica ein weit besseres Warmeleityermogen, 
wodurch die Ausbeute an Gas bis um 20 cbm/t Kobie bei gleicher Temp., Kohle 
u. Ausstehzeit erhoht oder die Ausstelizeit yerkiirzt wird. Die Silicastcine sind 
sehr feuerfest (bis 1550°) u. widerstandsfiihig gegen Temperaturschwankungeu. 
Infolge der damit yerbundenen langeren Betriebsdauer u. den yerringerten Rc- 
paraturen empfielilt Vf. die Verwendung von Silicasteinen fur Gaswerkc, trotz der 
nachteiligen Ausdelmung von Silica beim Anheizen, wodurch leicht Risse entstehen. 
(Gas- u. Wasserfach 67. 358—62.) M ortenŚęn.

C. H. S. Tupholme, Zusammenfassung uber englische Tieftemperatuwerkokimgs- 
Methoden. Kurze SchluBbetraclitung zu einer Anzahl frtiher ycroffentlicbter (Chem. 
Metallurg. Engitieering 29. 471—73; C. 1924. II. 134 u. friihcre) Arbeiten uber 
dieses Thema. (Chem. Metallurg. Engiueering 30. 1019.) BOr n s t e ik .

Tupholme, Kohleverkokung im Gaserzeugcr. Besclireibung der in Grangemouth 
iu Betrieb befindlichen Tieftemperaturyerkokungs-Anlagc nach M a c la u r in . Dic in 
Form eines Hochofens yon 13,7 m Hohc errichtete Retorte triigt am oberen Ende einen 
riugformigen Rand, der die dort kondensierten Ole auffiiugt u. unzersetzt ableitet. 
Durch sehr langsame Yerkokung bei niedriger Temp. wird eine gute Ausbeute an 
Zersetzungsprodd., auch an NH3, gewahrleistet. Der App. yerarbeitet jede Art
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minderwcrtigcr Kohlc, bis zu 50% Aschengehalt. (Gas- u. Wasserfacli 67. 376 
bis 377; Chcm. Metallurg. Eugineering 29. 1138—40.) B O ensthin.

Heinrich Koppers, Die Reaklionsfahigkcit (Verbrcnnlichkeit) von Koks. Yf. 
bringt einige ergiinzende Mitteilungen zu einem friiheren Vortrage iiber genanntes 
Thema (Stahl u. Eisen 44. 1 [1924]). Der EinfluB der Asehenbestandteile auf dic 
Reaktionsfiihigkeit des Kokses spielt eine groBe Rolle; besonders giinstig wirkt Fe 
infolge seiner katalyt. Eigensehaftcn. Fiir den Hochofen ist jedoch solch ein Koks 
nicht immer vorteilhaft yerwendbar, da Fe den Zerfall des CO nacli 2 CO — >- 
C02 -f- C begiinstigt u. der abgcschiedcnc C zu Storungen im Ofen Yeranlassung 
geben kann. Die Faktoren, von denen die Reaktionsfiihigkeit der Kokssubstanz 
selbst abhiingt, stehen nocli nicht sicher fest. (Stahl u. Eisen 44. 691 — 94. 
Essen.) . H a b e rla k d .

H. Bahr, Dic Reaklionsfahigkcit (Yerbrcnnlichkcit) von Koks. Zu den vorst. 
Mitteilungen von K o p p e r s  bemerkt Vf., daB seiner Ansicht nach dic Rcaktions- 
fahigkeit des Kokses abhiingt: 1. von der Ilohe u. dem Verlauf der Temp. wahrend 
des Verkokungsprozesses; u. zwar wirken giinstig: niedrigc Destillationstemp. 
wiihrcnd des ganzen Prozesses u. allmiihliche Temperaturcinw. 2. Yon der Aschcn- 
zus. Der natiirlichc Schwermetallgchalt wirkt giinstig; durcli hohe Herstellungs- 
tempp. wird je  nach den Aschcnbestandteilen Fc-Silicat gebildet, das nur im disso- 
ziierten Zustand wieder rcaktionsbeselileunigcnd wirkt. Ein kiinstliclicr Schwer- 
mctallzusehlag fordert dic Reaktionsfiihigkeit bedeutend. (Stahl u. Eisen 44. 694 
bis 697. Bochum.) H a b e r l a n d .

Morris W. Travers und Frank W illiam  Clark, Das Regeneralwkohlever- 
gasungssystem. Vff. beschreibcn die Konstruktion u. Wirksamkcit einer neuen An- 
lage fiir volligc Vcrgasung bituminoser Kohle u. der Erzcugung von Lcuchtgas 
(tow ngas). Die Anlagc ist in regelmaBigcin Betriebc wiihrcnd der letzten 6 Monatc 
u. liefert einen betriichtliehen Teil des im Aylesburydistrikt yerbrauehten Gases. 
Das Vcrf. berulit auf der Moglichkeit, durcli bcstiindigc Einw. abweclisclnd von 
Luft u. Dampf auf die Kohle ein Gas zu erzeugen, dessen Gehalt an N u. andern 
inerten Gascn nicht hoher ist ais in Gas, das von bestehenden Gaswcrken her- 
gestellt wird. Der App. wird zuniichst an Hand von Abbildungcn nach Ein- 
richtung, Wirksamkcit u. Haiidhabung beschrieben u. dann die Theoric des Verf. 
eingehend entwickclt. Die Zus. des Gases bei einer Temp. des zirkulierenden 
Gasea unterlialb 35° war (°/0): COL. 5, Cml l n 1, CO 27, CII, 10, II2 50, N2 7; bei 
hoherer Temp. steigt der Gehalt an CO... (Gas Journ. 164. 34—37. 130—33.
1923.) ‘ ROh i .e .

F. Evers, Nachlrag zur Geschiclitc da- Oxydation des Braunkolilengasols mit 
Ozon. (Vgl. Ztschr. f. angew. Cli. 37. 116; C. 1924. I. 2221.) Der Gedanke, Seifen 
aus Gasolen mit Ozon darzustellcn, wurde zucrst von K o etsc h a u  ausgesprochen. 
(Ztschr. f. angew. Chem. 37. 545. Berlin.) J u n g .

A. E. Dunstan, F. B. Thole und F. O. P. Remfry, Bauxit zum Raffinicren von 
Petrolcimidestillatcn. Zusaminenfassendc Erorterung der Entw. dieses ncucn Verf., seiner 
Ausfiihrung u. seiner wissenschaftlichen Grundlagcn u. der Aufbereitung u. Regene- 
ricrung des gebrauchteu Bauxits. (Journ. Soc. Chcm. Ind. 43. T. 179—88.) ROlILE.

A. M. 0'Brien, D ie■ technische Terwendung des BauaAts zum Raffinicren von 
Petroleum. (Vgl. vorst. Ref.) Die ersten Ycrss., Bauxit zu diesem Zweckc zu ver- 
wenden, wurden im Jahre 1908 von der Burmah-Ólgcsellscliaft angestellt. Vf. er- 
ortert die Aufbereitung des Baiucits dazu, sowie die Regenericrung des gebrauchten 
Bauxits. (Journ. Soc. Chem. Ind. 43. T. 188—89.) RO ule.

D. B. Dow, Wiedergetcinnung von Benzin aus unkondensierten Blasenddmpfcn. 
Ausfuhrliche Darst. der Verff., die man in den amerikan. Fabriken anwendet, um 
den bei der Dest. entweichenden Diimpfen die enthaltenen kondensiei'baren Lcicht'
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olc zu cntziehen. (Petr. World, Milrz 1924; Petroleum 20. 1013—21. Bureau of 
Mines.) BOr n s t e in .

—, Uber einen Laboratoriumsapparat fiir die Behandlung von Mineralolen und 
dergleiclien mit flussigem Schtcefeldioxyd nach Verfahren Edeleanu. Der App. (zu 
beziehen durch die Allgemeine Gćsellschaft fiir Cliem. Industrie m. b. II., Berlin- 
Schonebcrg, Martin-Luther-Str. 61/6(1) besteht aus einem MischgefiiB, einem MeB- 
behiiltcr fiir fl. S02 u. 3 Yorlagen, die durch Lcitungen und Ventile verbunden 
sind. Ausfuhrliche Beschrcibung u. Gebrauchsvorschrift mit Skizze im Original. 
(Ztschr. f. angew. Ch. 37. 545—47.) J u n g .

Georges Baume, Die Fragc des nationalcn Triebstoffs. Eingehendc Bespreehung 
der Bemuhungen zur Gewinnung in ausreichenden Mengen eines Triebstoffes 
(carburant natioual) in Frankreich aus inlśind. Rohstoffen u. des gegenwiirtigen 
Standes der Angclegcnheit, wo durch Gesetz vom 1. Miirz 1923 Gemisehe aus ent- 
wiissertem A. u. Bzu. (cssoncc) ais Triebmittel fiir Kraftwagen vorgeschrieben 
werden. (Ann. Chim. analyt. appl. [2] 6. 97—101. 136—44.) ROui.e.

H. Stracie, Die Untcrsuchungsmcthoden der Versuclisanstalt fiir Brennstoffe, 
Feicenmgsanlagen und GasbeUuchtung an der Technischcn llochschulc in Wien. Krit. 
Bespreehung aller heute in der Feuerungstcchnik gebrauchlichen analyt. Verff. 
(Ztschr. f. anal. Ch. 64. 113—36.) - BOr n s t e in .

Karl Seel, Die Bestimmung des Schioefels in der Braunlcohlc. (Ygl. S. 135.) 
Dic zur Best. des Gcsamtschwefels iu Braunkohlen selir geeignete Methode nach 
B r u n c k  (Ztschr. f. angew. Ch. 18. 1560. [1905]) wendet Vf. auf wasserreicho Braun- 
kohle an, indem er Entwasserung u. eigentliche Verbrcnnung in einer Operation 
durchfuhrt. Er stellt fest, daB nach dieser Methode auch bei Kohlcn mit hoherem 
S-Gehalt richtige Resultate erhalten werden, wiihrcnd die noch yiel angewendete 
Methode nach E sch k a  bei Kohlen mit einem schon unter 2% liegenden S-Gehalt 
yersagen kann. (Braunkohlenarchiy Arcli. 1. 10. 1921. Freiberg.) St e in b r e c h e h .

E,. Kattwinkel, Uber eine neue Form des Ileifi&ampf-Adsoiptionsapparats zur 
Bestimmung organischer Diimpfe in L u ft und Gasen. Angabe ciner abgeandcrtcn 
Form des friiher (BrennstofFcliemic 4. 179—80; C. 1924. I. 1300) besehriebenen 
App. (Brennstoffchemie 5. 102.) BOr n s t e in .

Gelsenkirchener Bergwerks-Akt.-Ges. Abteilung Schalke, Gelsenkirchen, 
Scliaum$ćhwvnmverfahren zur Entfernung der Asche aus Kohle und kohlehaltigcn 
Stoffen, gek. durch die Yerwendung fester, in W. prakt. unl. Silicate u. Silicat- 
gcinischc. — In Betraclit komnien besonders zerfallene Hochofenschlacke, Zement, 
ferner gemahlene Mineralien aus^ der Klasse der Zcolithe, wie Leuzit, Analziin 
u. a. m., dereń Menge in weiten Grenzen variiert werden kann. Das Yerf. bietet 
insofern den bekannten gegeniiber einen besonderen Vorteil, ais statt teurer Chemi- 
kalien tcchnisch fast wertlose Abfallprodd. verwendet werden konnen. (D. R. P. 
398307 KI. l a  vom 12/1. 1922, ausg. 8/7. 1924.) Óe l k e ii .

B rikettharz-G e3ellschaft m. b. H., Berlin-Schoneberg, Herstellung eines Binde- 
mittels fiir dic Bńkettbereitung. (D. R. P. 393546 KI. lOb vom 30/1. 1923, ausg.
28/6. 1924. — C. 1924. II. 409.) O e i .k e r .

G. Polysius, Dessau, Kiihlen von Koks. Um zu rermahlendcn Koks auf nassem
Wege zu kiililen, wird ein Teil des Kokses nach Verlassen der Retorto u. dgl. in 
W. oder mit W. abgeschreckt u. mit einer entsprechenden Menge nicht mit W. 
behandeltcn li. Kokses vennischt, wodurch der nasse Koks seine Feuchtigkeit, der 
h. Koks seine Warnie yerliert. Das Yerf. kann in der Weisc ausgefuhrt werden, 
daB man nassen Koks im Uberschufi verwendet u. das Gemisch in BehSltern, 
Drehtrommeln, Forderv'orr. o. dgl. dadureh fertig trocknet, indem man diese vou
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innen oder aufien oder von iuncn u. atiBen mit h. Koks erwiirmt. (D. R. P. 
398062 KI. lOa vom 11/2. 1923, ausg. 3/7. 1924.) Oe l k e r .

Trent Process Corporation, Washington (V. St. A.), Herstellung eines zusammen- 
hdngenden Brennsłofls mis Eleinkolile. Zerkleinerte Kohle wird mit eiuem Biudemittcl 
zu einer dicken, breiformigen M. yermiseht. In dieser M. werden Offnungen vor- 
gesehen, durch welche Heizgase hLudurchgeleitet werden, wobei sie mit der die Witude 
der Offnungen bildenden M. direkt in Beriihrung kommen u. sie stark genug erhitzen, 
um einen zusammenhiingenden Kuchen aus der M. lierzustellen. — Die Offnungen 
iu der breiformigen M. werden in der Weise licrgestcllt, indem man die M. in einen 
BehSlter einhullt, durch dessen Boden entfernbare Staugen nach oben ragen, sie 
um diese Stangeu herum feststampft u. dann den Bclialter von den Stangen abhebt. 
Ais Bindeinittel kann W. oder besser ein KW-stoff benutzt werden. Lu letzteren 
Falle geniigen 1*/s Gewiehtsteile Mineralol auf 5 Gewiehtsteile Kohle. (Schwz. P. 
104045 yom 29/1. 1923, ausg. 1/4. 1924. A. Prior. 13/2. 1922.) Oe l k e r .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., (Erfmder: Alwin 
Mittasch, Josef Jannek und Gustav W ietzel, Ludwigshafen a. Rh.), Gcwinnung 
iccrlvollcr Produkte aus Kolilcndestillationsgasm durch Absorption oder Katalyse 
mittels fester Substanzen, dad. gek., daB man das entteerte u. zwecluniiBig. auch 
yon Cyau befreite Gas durch eine Anzahl mit aktiyer Kohle beschickte BehSlter 
fiihrt, welche nacheinander die Bzl.-KW-stoffe, sodami den II2S (infolge O-Zu- 
mischung ais elementarcn S) u. schlieBlich gegebenfalls auch Athylen ais solches 
oder in Form yon Verbb. abscheiden, worauf in miiBigen Zwischenzeiten eine 
Extraktion oder Austreibung der Yerbb. yorgenommen wird. (D. R. P, 398156 
KI. 26d yom 17/7. 1920, ausg. 9/7. 1924.) Oe l k e r .

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leyerkusen b. Koln a. Rh., 
Entfernung von Schiccfclocrbindungeu aus ammoniakfrcien Gasen. Bei der Be- 
seitigung bezw. Gewinnung yon S-Yerbb., wie H,S, aus Gasen (Generator-, Wasser- 
gas u. dgl.) mittels Kontaktm. nach dem Hauptpat., insbesondere unter gleich- 
zeitiger Cberleitung kleiner Luftmengen, wird die alkal. Rk. der Gase oder Kou- 
taktrn., welche gemiiB dcm Hauptpat, die Oxydation beschleunigt, durch Ammoniak- 
salze schwacher Sauren bewirkt, wobei schon sehr geringe Mengen geniigen. 
Werden die vom S zu reinigenden Gase mit solchen Salzen vor oder bei dem 
Dnrehleiten durch die Kontaktm. in Beriihrung gebraeht, so stellt sich ein be- 
stimmter N II3-Gehalt ein, was z. B. bei den unyermeidlichen Stromuugsschwan- 
kungen von besonderem Yorteil ist. — Bei der prakt. Ausfiihrung des Verf. ist es 
besonders yorteilhaft, wenn man bei passender Anordnung der Kontaktm. iu einem 
yertikalen Rohr oben dauernd oder zeitweilig kleine Mengen Salzlosungenauftropfen 
liiBt oder auch das Salz in Pulyerform aufbringt. Hierdurcli wird erreicht, daB an den 
Stellen stSrkerer Rk. immer genugend aus dem Salz frei gemachter NH3-Dampf 
zugegeu ist, der die Rk. fordert, ohne daB merkliche Slengen NH3 das Rohr mit 
den gereiuigten Gasen yerlassen u. yerloren gehen. (D. R. P. 398171 KI. 26dvoin 
12/G. 1919, ausg. 4/7. 1924. Zus. zu D. R. P. 338 8 2 9 ; C. 1921. IV. G39.) O e l k e r .

Bohumil Jirotka, Berlin, Gewinnung glcichmdfjigcn entwasserłen Torfs w. dgl, 
dad. gek., daB der Torf mit oder ohue Zusatz yon ILSOj, NaOII, Na2C03, NaCl
o. dgl. fein zerkleinert, gemisclit u. ais schichtungsfahiger Teig auf einer das W. 
ohne Stauung gut durchlassenden Unterlage so hoch aufgesehUttet wird, daB die 
M. durch ihr Eigengewicht entwiissert wird. — 2. dad. gek., daB durch die liohe 
Torfaufschiittung durchlochte Rohren oder sonstige Hohlkorper hindurehgefuhrt 
werden. — Die Torfmasse wird so fest, daB sie nach dem Austrockncn mit Hammer- 
werkzeugen, iihnlich wie Kohle abgebaut u. yerladen werden kann. (D. R. P. 
398709 Iii. 10c yom 30/7. 1921, ausg. 12/7. 1924.) Oe l k e r .
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Hope Natural Gas Company, Pittsburg, V. St. A., Getrenntc Gewinnung von 
Propan und Butan aus Gasen, wie z .B . Erdgas, unter Benutzung des an sich be- 
kannten Ve.rf., daB das Gas unter Druck einem absorbierenden Losungsm. ausgesetzt 
wird, das dann dest. wird, um die absorbierten KW-stoffe abzutreiben, dad. gek., 
daB ais absorbicrendes Losungsm. mit Naphtha gesiitt. KW-stoffe yerwendet werden, 
dereń anfiingliches D.10 zwisclien 32° bis 55° Bć schwankt, worauf das Losungsm. 
dest. u. die abgetriebene dampfformige. Miscliung von Propan u. Butan durch Druck 
einer fraktionierten Kondensation unterworfen wird (vgl. Oe. P. 92300; C. 1923. 
IV. 965). (D. R. P. 398778 KI. 12o vom 6/12. 1916, ausg. 15/7. 1924; A. Prior. 
yom 2/6. u. 5/8. 1916.) Ma i.

Cosden & Company, Tulsa, Oklahoma, ubert. yon: Emerson C. Higgins, Jr. 
und Orsino C. Smith, Sand Springs, Geicinnung eines ftiisstgen Brcnnstoffes aus 
dem Saureteer. Der beim Reinigen yon Petroleumkohlenwasserstoffen mit 1I2S04 
erhaltene Saureteer wird mit KW-stoffolen u. Ólen yermischt u. das Gemisch mit 
Wasserdampf behandelt. (A. P. 1487240 vom 24/9. 1920, ausg. 18/3. 1924.) F r .

August Streppel, Berlin, und Mineralólgewinnung Gk m. h. H., Berlin- 
Dahlem, Aufbereitung von Ólsanden hohen Asphaltgehaltes (plastiseher Ułsande),
1. dad. gek., daB der Olsand mit Mittel-, Scliwer- oder Robol durcligearbeitet 
wird. — 2. dad. gek., daB fiir das Durcliarbeiten eines Ólsaudes, der hierzu eine 
Temp. yon mehr ais 100° erfordert, uberhitztes Ol yerwendet wird. — Die Ólsande 
yerlieren die Neigung zum Zusammenbacken u. sie lassen sich daher in den be- 
kannten Waschyorrichtungen restlos u. olme Schwierigkeit auswaschen. (D. R. P. 
398400 KI. l a  vom 2/11. 1922, ausg. 8/7. 1924.) Oe l k e r .

Chemische Werkstatten G-. m. b. H., Duisburg, Herstellung neutraler, festei- 
Kolloide und konsistenter Schmiermittel. Das Verf. des Hauptpat. wird in der 
Weise weiter ausgebildet, daB Wachse, Harze, feste KW-stoffe, Peclie, Wollfett 
oder Wollfettrohalkoholc anstatt mit Laetatlosungen mit wss., nicht eintrocknenden 
Lsgg., z. B. wss. MgCl.2-Lsg. oder Magnesiumacetatlsg., behandelt werden. Zweck- 
miiBig wird dabei den Laugen MgO oder Mg(OH)s zugesetzt. — Um aus diesen 
Kolloiden konsistente Schmiermittel, Pasten oder Salben herzustelleu, werden sic 
unter Erwiirmen u. starkom Ruhren oder Kneten in Ólen u. Fetten, sowie anderen 
organ. Losungsm. (Tran, Riibiil o. dgl.) gel., in deuen eytl. nocli andere organ. 
Korper, wie Pech, AnthracenrUckstiinde, Gatscli, Paraffinmassen usw. aufgelost 
sind. (D. R.. P. 398879 KI. 23c yom 3/10. 1922, ausg. 15/7. 1924. Zus. zu D. R. P. 
357 370; C. 1922. IV. 961.) ' Oe l k e r .

Eduard R:. Besemfelder, Charlottenburg, Verfahren zum Iinprdgnieren von 
pordsen Materialien, wie mit Dampfen organ. Fil. getrocknetem IIolz, mit in organ. 
FU. gel. Fettstoffen u. dgl., 1. dad. gek., daB die k. oder nur wenig erwJirmte 
Impriiguierlsg., gegebenenfalls unter Druck, auf das mit den Losungsmitteldśimpfen 
crfiilltc Materiał zur Anwendung kommt. — 2. Anwendung des Yerf. nach 1. auf 
die Erzeugung unl. Ndd. in Holz u. anderen porosen Stoffen, wobei das Holz yor 
Einbringen der zweiten Salzlsg. getroeknet wird, dad. gek., daB die zweite Salzlsg. 
k. oder nur wenig erwiirmt, gegebenenfalls aucli unter Druck, auf das mit h. 
W as3erd;tmpfon erfiillte Holz usw. zur Anwendung kommt — Das Verf. dient ins- 
besondere zur Lnpragńierung von Holz, aber auch von anderen porosen Stoffen, 
wie Steinen, Zement- u. BetongefiiBen, mit wasserabstoBenden Mitteln, wie Paraffin. 
Z. B. wird IIolz in bekanuter Weise mit Dampfen eines organ., W. abstoBcnden 
Losungsm. entliiftet u. getroeknet, das nur das mit dem Losungsmitteldampf ge- 
fullte, getrocknete, luftfreie Holz enthaltende GefiiB gegen Luftzutritt abgeschlossen 
u. mit einer k. hochproz. Lsg. yon Paraffin beschickt, bis es ganz damit erfiillt ist. 
Hierbei entsteht in den Holzporen eine so yollstiindige Luftleere, daB die Paraffinlsg. 
in die innersten Poren hineingesogen wird u. diese schlieBlich yollig erfiillt. —
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Zur Erzeugung eines BaSO.,-Nd. im llolz  wird es zunaclist zur Verdraugung der 
Luft mit Wasserdampf behandelt u. in den dampferfullten gesclilossenen App. k. 
BaCl2-Lsg. eingepreBt, der OberschuB ablaufen gelassen, das Holz h., gegebenen
falls mit dem Dampf organ. Fil., getroekuet u. dann mit verd. Na2S 0ł nachimprii- 
gniert u. getroeknet. Gleichzeitig konnen liierbei auch die iiblichen Holzkonser- 
vierung8mm. Yerwendung finden. Man erhiilt so aus Holz ein mit Paraffin, Erd- 
waebs, Teerol usw. yollkommen durcbtriinktes, niebt mehr quellfiihiges FaBmaterial, 
das in semen Fugeu durch Nut u. Feder verbundeu werden kann. Beim Zusammcn- 
bindeu der so verbundenen Fafidauben durch die aufgelegten Eeifen wird Paraffin 
in die Fugen ausgeprcBt u. vollige Dichtigkeit auf die Daiier gesicliert, so daB 
derartige Fasser sogar an Stelle der bisher gebrauchlichen Glasballons oder Ton- 
gefóBe zum Transport von Sauren yerwendet werden konnen. (D. E. P. 394104 
KI. 38h yom 18/4. 1920, ausg. 12/4. 1924.) S c h o tt la n d e r .

Ernst Murmann, Pilsen, Vci-fahrcn zum Impragnieren oder Anstreichen von 
Holz, Pappe, Gcweben u. dgl. Materialien gegen Faulnis, 1. gek. durch die Ver- 
wcndnng yon Dicliromaten des Cu, Ce, Cr, Zn u. Al oder diese liefernden 
Mischungen. — 2. dad. gek., daB den Lsgg. der Metalldichromate soviel Alkalieu 
bczw. Monochroinat zugesetzt werden, daB noch keine Abschcidung yon Mono- 
chromat eiutritt. — Der zu impriignierende Stoff wird z. B. mit einer k. oder h. 
wss. Lsg. von CuS04 u. K2Cr20 , behandelt. Infolge chem. Massenwrkg. u. bei 
Behandlung von Holz auch unter der Einw. der in ihm enthaltenen Salze schwacher 
SSuren, EiweiBstoffe usw. crfolgt Fiillung yon swl. u. dem Auswasehen gut wider- 
stehendem bas. Cu-Chromat. An Stelle des CuS04 kann man Salze anderer' 
schwacher Basen yerwenden, wobei nach der Giite der erzielten Ergebnisse etwa 
folgende Eeihe bestelit: Ces0 3, CuO, Cr8Oa, ZnO, Fe20 3, AljO.,, MnO. In allcn 
Ffillen erfolgt B. der swl. bas. Chromate. Auch Gemische yon Salzen mehrerer 
Basen, besonders von Ce- u. Cu-Salzen, sind anwendbar. Die chromsauren Lsgg. 
von Ccj03, CuO, Cra0 3 u. MnO greifen die Wandę eiserner Impriiguierkessel nicht, 
die von ZnO u. A120 3 wenig, die yon Fe20 3 aber schnell an. Zur Erleichterung 
des Ausfallens des Nd. im Holz kann man die Siiure bei stark sauren Lsgg. durch
0,1—0,3% Alkali oder Alkalichromat teilweise abstumpfen. Von geringem EinfiuB 
ist, an welche Siiuren die zu yerwendenden Basen u. an welche Basen die Cr03 
urspriinglich gebunden sind; yorzugsweise yerwendet man jedoch CuS04, ZnCl2, 
A12(S04)3, Cr2(SO.t)3 • K2S 04,24 H.,0 einerseits, K.Cr20 „  Na.2Cr20 , oder CaCr2Ó7 
andererseits. Besonders wertyoll ist es dagegen, die Nebenbestandteile, wie KOH, 
II2S 04, ganz auszusclilicBen, was dadurch geschieht, daB man mit Cr03 ein Dicliromat 
der betreffenden Metalloxyde lierstellt, das dann im Holz in bas. Chromat ubergeht. 
Zur Horst, yon Cr-Diehromat geniigt dic Anwendung yon CrO„ selbst, da es im 
Holz durch teilweise lled. sofort in Cr-Dicliromat u. spater in bas. Cr-Chromat 
ubergeht. (D. E. P. 394532 KI. 38h yom 20/4. 1912, ausg. 24/4. 1924. Oe. Prior. 
29/12. 1911.) SciIOTTLANDEIt.

Hermann Mehner, Charlottenburg, Einrichtung zur Trockendestillation vou 
Holz, Kohle u. dgl., gek. durch eine schriigliegende, von ihren unteren Tcilen ber 
beheizbare Eetorte mit Waudausliissen fiir den Austritt yon yerflussigten Destillations- 
prodd. auf der Eetortenunterseite. — In den unteru Teil der Destillationsretortc 
konnen Diimpfe hoehsiedender Fil. z. B. yon Teerbestandteilen, eingefUlirt werden, 
welche zusammen mit yerflussigten Destillationsprodd. wieder aus der Eetorte 
abgefulirt werden. Durch Einfiihrung von Terpentiuol oder iihnlichen Harzlose- 
mitteln in den kalteren Teil einer Holz- o. dgl. Destillicrretorte werden die Harz- 
bestandteile des Destillationsgutes vor der Einw. zers. Hitze geschutzt. Man kann 
teerfreie Essigsiiure in gutem Konzentrationszustande gewinnen. (D. E. P. 392873 
KI. 12 r yom  10/8. 1919, ausg. 27/3. 1924.) Ma i.
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XX. Schieli- und Sprengstoffe; Ziindwaren.
A. Marshall, Rrplodierbarkeit. (Vgl. Cliemistry and Ind. 43. 326; C. 1924.

1. 2850.) fEine Literaturstudie, in derjVf. das verschiedenartige Verh. von Spreng- 
stoffen, chem. Verbb. u. Gcmischcn heryorlicbt. Vf. ist der Ansicht, daB das Ver- 
stiindnis dieser Eigentumlichkeiten von unserem Einbliek in den Molekulbau dieser 
Substanzen abhiingt. (Cliemistry and Ind. 43. 616—18.) K. W o l f .

Lothar Wóhler, Miszellen aus meiner explosiv-chemischen Tatigkeil der letzten 
Jahre. 2. Die Oppauer Explosion von Ammonsulfatsalpeter. (1. ygl. Ztschr. f, 
angew. Ch. 36. 85; C. 1923. II. 938.) Vf. beschreibt die Herst., Lageruug u. Ab- 
fulir von Ammonsulfatsalpetcr u. legt seine personliche Aitffassung von der Sach- 
lage in Oppau dar. Unter ungiinstigen Bcdingungen wird Sulfatsidpeter in die 
Explosion detonierenden Perastralits teilweise mit hineingerissen, so durch geeignete 
physikal. Besehaffenlieit, durch festen EinschluG oder, wenn sieli lokal ein nitrat- 
reiches Prod. gebildet hat. Diese Bedingungen haben weder bei n. Produktion 
vorgelegen, noch konnten siei ais Zufiilligkeiten durch Analysen naehgewiesen 
werden. Keine der mogliclien Ursaehen des Ungliicks ist im Priimien- oder Akkord- 
system begriindet. Sulfatsalpeter ist handhabungssicher wic seine Fabrikation 
ungefiihrlich. Gegen Lagerung u. Behandlung mit Baggern ist nichts einzuwenden. 
Selbst die Fabrikation reinen Ammonsalpeters bietet keinen AnlaB zu grundsiitz- 
lichem Verbot. (Ztschr. f. angew. Ch. 37. 497—502. Darmstadt, Techn. Hoch- 
schule.) J u n g .

Audibert, Uber den Reaktionsmeschanismus der Explosion. Ausgchend von 
der Tatsache, daB die explosive Zers. des Nitroglyecrins niclit augenblicklich, 
sondern progressiv yerliiuft, untersuclit Vf. die explosivo Zers. ycrschiedencr Gas- 
gemische, um naclizuweisen, daB obige Tatsache allgemein giiltig ist. Untersucht 
werden CII4 -f- 2 0 2, 2 H„ -f- Oj, u. 211, +  0 2 +  N2. Bei dem ersten Gemiseh 
yerliiuft die Zers. auch progressiy, bei dem zweiten ist sie kaum naclizuweisen, 
erst bei dem dritten, Zusatz von N2, herrschen dieselben Bedingungen vor. Nach 
kurzeń theoret. Erorterungen kommt Vf. zu dem allgemeinen ScliluB, daB die Rk. 
zwisclien explosiven Gasgemisclien die Verbrennung ihrer desoxj’dierenden Elemente 
Hj u. CO erlaubt, also eine Flamme erzeugt Wenn die Explosion in einer ent- 
ihunmbaren Atmosphiire stattfindet, z. B. in Ggw. schlagender Wetter oder Staub, 
so ist die Siclierheit von der Bedingung abhiingig, daB die flammcnerzeugende 
lik. aufgehalten oder yollendet ist, beyor sie in Beriihrung mit der Umgebung 
kommt. Daraus folgt, daB es keinen Sprengstoff gibt, der nicht in der Lage wiire, 
schlagende Wetter oder Staub zu entzunden. (C. r. d. 1'Aead. des scienees 178. 
1275—77.) G o t t f h ik d .

P. Laffltte, Uber die Fortpflanzung der ErschiUierungswelle. In einem Glas- 
zylinder, der zum Teil mit Sprengstoff (zur Unters. gelangten Tikrinsiinre, Dynamit 
Nr. 1 [Nitroglycerin 75, Gur 25] u. Favierpulver Nr. 1 [NII4N 03 87,4; Dinitro- 
naphthalin 12,6]) gefullt ist, wird die Explosion eingeleitet u. photograph. 
auf einer schnell drehenden Walze aufgenommen. Auf der Platte erscheinen 
deutlicli zwoi Bilder: ein Bild das der Fortpflanzung der Meplo&ionswelle entspricht, 
u. ein zweites, das der Ersehiitterungswelle entspricht, die sieh ani Ran de 
des Explosivstoffes, in dem nicht angefullten Teil der Rohre bildet. Aus 
der Neigung der beiden Bilder kann die Geschwindigkeit der Fortpflanzung be- 
reclinet werden, und es ergibt sieh, daB sieli die Explosionswelle mit einer dureh- 
schnittliclien Geschwindigkeit von 2750 m/sec, die Ersehutterunggwelle dagegen 
mit einer solchen von ungefiihr 3500 m anfiiuglieli bewegt, die sieli dann auf etwa 
2500 m senkt. Wird die Rohre statt mit Luft mit den yerschicdensten Gasen an-



gcfiillt, so liegen die Verhaltnisse iihnlich wie in der mit Luft gefiillten Rohre. 
(C. r. d. 1’Acad. des sciencea 178. 1277—79.) G o t t f r ie d .
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Richard Escales, Miinchen, Herstellung vo» Explosivstoffe>i, gek. durch die 
Beimiscliung von aog. Halbkoks (Versehwelungsprod. der Braunkohle) ais Kohlen- 
stofftriiger. — Durch seine Oberfliiclicnentw. hat der Halbkoks ein vorzuglichea 
Reaktionsvermogen, das ihn zur Verwendung in ExplosivatofFen besonders geeignet 
macht. (D. R. P. 396687 KI. 78c vom 4/7. 1923, auag. C/G. 1924.) Oe l k e r .

Hermann Standinger, Zurich, Herstellung von Sprengmittehi. (D. R. P. 
396209 KI. 78c vom 21/10. 1922, ausg. 28/5. 1924. Schwz. Prior. 10/10. 1922. —
C. 1924. I. 1611.) * . Oe l k e r .

Sprengluft- Gesellschaft m. b. H., Berlin, Herstellung vm  ZUndem. Die 
durch das D. R. P. 379940 (C. 1924. I. 386) geschiitzten, aus Mischungen von 
Korkmehl o. dgl., feston Nitrokorpern u. Bleiazid bestchenden Zunder werden da- 
durch verbessert, daC man den Mischungen viacoae Pil., z. B. fl. Nitrokohlenwasser- 
atoffe, zusetzt. Hierdurch kleben die einzclnen Bleiazidkorperclien an den mit den 
fl. Nitrokorpern getriinkten Korkteilchen fest, wodurch eine Entmischung, die bei 
Vcrwcndung feater Nitrokorper allein leicht eintritt, verliindert wird. — Das Verf. 
eignet sich auch fur Fullungen von Sprengluftpatronen. (D. R. P. 396438 KI. 78 e 
vom 16/5. 1918, ausg. 5/6. 1924. Zus. zu D. R. P. 362 3 5 0 ; C. 1923. II. 503.) O e l k e k .

Richard Sembdner und August Hammer, Wicn, Herstellung einer Masse fiir 
Ziindsteine von Feuerzeugen u. dgl. nach P a t 357819, 1. dad. gek., daB die M. auBer 
den im Ilauptpat. genannten Komponenten auch mit Metallen der Edelerden, Sb, 
Si usw., impriigniert wird. — 2. dad. gek., daB die gemiiB dem Ilauptpat. zemen- 
tierteu u. gewalzten Metallatiibe zur Impriignierung mit den Metallen der Edel
erden usw. noch zwei- oder mehrmals zementiert bezw. gegliilit werden. — 3. dad. 
gek., daB dic gemiiB dem Hauptpateut zementierten u. gewalzten Stiibe ein zweites 
Mai zementiert bezw. gegliilit u. dic nunmehr porosen Stabe zum dritten Mało 
zementiert werden, so daB sie unter dem Reaktionsdruck u. yollstiindigem Luft- 
abschluB mit den Metallen der Edelerden usw. impriigniert werden, die sich wShrend 
des Yerf. aus der Oxyd- bezw. Carbonatverb. dcrselben in feinverteiltem Zustand 
bilden, worauf die weitere Behandlung gemiiB dem Hauptpat. erfolgt. (D. R. P. 
397384 KI. 78f vom 2/5. 1923, ausg. 20/6. 1924. Zus. zu D. R. P. 357819; C. 1923.
II. 153.) Oe l k e r .

Alfred Augustę Marie Massenet, Paris, Masse, tcelche sich bei der Beriihmng 
mit Wasser von selbst entziindet u. Alkalimetallc enthiilt, bestehend aus einem 
Destillationsprod. von Steinkohle, Rohpetroleum o. dgl. (z. B. Naphthalin, Ol, Teer, 
Petroleum, Masut o. dgl.), dem cin Alkali- oder Erdalkalimetall oder eine Legierung 
dieser Metalle in moglichst feiner Verteilung einyerleibt ist. — Der mit diesem 
Yerf. erzielte Zustand feinster Verteilung ermoglicht es, die die Eutflammung herbei- 
tiihrenden Eigenschaften der Alkalimetallc restlos auszunutzen. Infolgedessen ist 
auch der Metallverbrauch ein viel geringerer ais bei den bisherigen VerfF., nach 
welchen z. B. eine Mischung von Kautschuklsg. u. Alkalimetall verwendct wird. 
AuBerdem hat das Verf. den Vorteil, daB sich die M. in fester Form herstellen 
liiBt, in welcher sie sich besonders fur Lcuchtkorper, Leuchtaignale uaw. eignet, 
denen durch geeignete Auawahl der Metalle oder durch Zuaatz geeigneter Metall- 
salze beliebige Fiirbungen erteilt werden konnen. (D. R. P. 395130 KI. 78 d vom 
28/6. 1922, auag. 15/5. 1924.) Oe l k e r .

SchluB der Redaktion: den 4. Auguat 1924.


