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A. Allgemeine und physikalische Cliemie.
P. W a ld e n , Sir William Ramsay f .  N achruf. (Buli. Acad. St. Petersbourg 

[6] 1916. 1233—38.) B ikeum an.
J iip tn e r , Einige Belraehtungen iiber Reaktionskinetik. Im AnsehluB an die 

Bjerrumschen Anschauungen uber den Energieinhalt von Gasmolekeln wird die 
Warmetonung yerschiedener Gasrkk. berechnet. Danach verlauft der Zerfall gas- 
formiger zwei- u. dreiatomiger Moll. in Atomen stets endotherm. An verschiedenen 
bimolekularen Gasrkk. wird indessen gezeigt, daB die Bjerrumsche Theorie die 
Tatsschen nur qualitatitiv wiedergibt u. nocli einer Erweiterung bedarf. Die Ge- 
schwindigkeit der Umsetzung zwisehen Gasen u. festen Korpern hSngt niebt nur 
von der Zabl der Moll. in der Oberflaeheneinheit der festen Phase u. ihrer Poro- 
sitSt, sondern aueh von den Atomdistanzen ab. (Kolloid-Ztschr. 36. Erg.-Bd. 185 
bis 191. Wien.) K r o g e r .

N obuji Sasaki, Uber die Dissoziation mehratomiger Sake. II. (I. vgl. Ztsehr. 
f. anorg. u. allg. Ch. 139. 387; C. 1924. II. 2630.) Rechner. wird gezeigt, daB 
Yolumenzunahme stets zur Dissoziation von FeCl, u. zur Konzentrationszunahme 
von Pe'" u. Cl' fiilirt. Die Konzz. von FeCl./ u. FeCl" nehmen bei geniigend konz. 
Łsgg. aueh zu, erreiehen aber nacheinander ihr Maximum bei Zunahme des Vol. 
u. nehmen dann wieder ab. (Ztsehr. f. anorg. u. allg. Ch. 144. 114—16. Kyoto, 
Univ.) JOSEPIIY.

W. Ip a tjew  und W . W erchow ski, Die Auflosung des Zinks in Salzsaure unłer 
hohen Drueken. Die Auflsg. wurde in einem offenen Reagensglas vorgenommen, 
dńs sieh in einer mit Maschinenol unter Druek fast gefiillten Bombę befand; der 
Gang der Auflsg. wurde manometr, yerfolgt. Der maximale Druek betrug 1125 at. 
Der Druek nalim mit IL-Entw. zu, sieh einem Grenzwert liiihcrnd, obwolil noeh 
metali. Zn im Reagensglas blieb. Dies ist aber nicht durch die umgekehrte Rk. 
der Zn-Abscheidung durch komprimierten H, bedingt, vielmehr durch die Loslich- 
keit des H , im Maschinenol, durch Kontraktion der Salzsaure bei Siittigung mit 
ZnCl2 u. durch die Kompressibilitat der Luft im toten Raum. Der letzte Faktor 
wurde gescliiitzt, indem man den Yers. mit verschieden groBem toten Raum wieder- 
holte, der vorletzte, indem man die Diehteanderung der HC1 (D. 1,12) durch Zn- 
Auflsg. maB. Das ursprungliclie Yol. der Salzsaure nimmt anfangs zu (bis ca. 
12 g Zn auf 100 ccm HC1), dann ab; bei 18 g Zn in 100 ccm HC1 erreicht es den 
ursprUnglichen AYert. — W ar statt Reagensglas ein Kupferrohrchen yerwendet, so 
fand eine vollstśindige Auflsg. statt. (Buli. Acad. St. Petersbourg [6] 1918. 1 
bis 10.) B ik e r m a n .

W. Ip a tjew  und A. A ndrjuschtschenko, Uber die Absorpłton der Kohlensdure 
durch Salzlosungen unter hohem Druek. Eine bestimmte Menge luftfreier Lsg. wird 
in einem geschmolzenen Glasrohrchen in eine Eisenbombe eingefuhrt, die Bombę 
mit komprimierter CO., gefullt u. das Rohrchen durch Schiitteln zerbrochen; man 
miBt die Druckabnahmc in der Bombę. N i Acetat\&g. absorbiert mehr C04 ais W .; 
die Differenz nimmt mit steigendem Druek (5—26 at) ab. Eine Abscheidung des 
NiCOj (vgl. I p a t je w , Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 45. 993; C. 1913. II. 1956) 
konnte nicht beobachtet werden; yielleicht wurde NiCOs wShrend der Entleerung
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des App. -wieder in yerdr&ngter Essigsiiure gelost. (Buli. Acad. St. PeteTsbourg [6)
1917. 851—62.) Bikerman.

T heodore W . R icharda, Durch chemische Affinitat hervorgerufene innere Drucke. 
(Vgl. Joum . Franklin Inst. 198. 1; Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 1419; C. 1924.
II. 1309. 2113.) Vf. versucht, die Differenz zwischen den durch die Affinitat be- 
wirkten sogenannten chem. Drucken u. den Kohiisionsdrucken in Elementen u. 
Verbb. dadurch zu erkliiren, daB die chem. Affinitiit am stiirksten auf die Teilc in 
niiehster Umgebung wirkt, u. sich somit nicht gleichmiiBig wie die Kohasion uber 
die ganze OberflSche verteilt. So wie die Verdampfungswarme fur die Arbeit in 
Eechnung gesetzt wird, die notig ist, um die unter dem EinfluB der Gleichgewichts- 
anderung des Druckcs befindlichen Atome zu trennen, wird die Verbindungswarme 
in Eechnung gesetzt fur die Arbeit, die durch die betriichtlichen chem. Drucke 
iiberwunden wird. Bei der Behandlung der inneren Drucke unterscheidet Vf. 
3 Kategorien von Substanzen 1. Elemente mit einatomigen Molekeln. Hierbei treten 
nur Kohasionsdrucke auf, (vgl. 1. c.) u. ihr Zusammenhang mit der Verdampfungs- 
wiirme wird rechner. gezeigt. Die Eechnung liefert zwar nicht die Werte, die aus 
der Kompressibilitiit folgen, sondern sie liefert nur die richtige GroBcnordnuug.
2. Elemente mit mehratomigen Molekeln u. nichtpolare Yerbb. Das Br-Mol. wird 
ais typ. Beispiel herausgegriffen. Der chem. Druck ist viel groBer ais der Ko- 
hiisionsdruck. Yf. erhebt keinen Anspruch auf gróBte Genauigkeit der Werte der 
inneren chem. Drucke, die z. B. fur Br zu 78000 (2900), Cl 100000, J  57000 (13000), 
Ca G6000 Megabar (in Klammern die Werte der Kohasionsdrucke) berechnet wurden.
3. Polare Verbb. Die thermodynam. Behandlung wird speziell fur KC1, die Eechnung
wird an 9 Alkalihalogeniden durchgefiihrt. Die Drucke sind fiir Na-Salze groBer, 
fur Cs-Salze kleiner ais fur die entsprechendcn K-Salze, fiir Jodide kleiner ais fur 
Bromide. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 731—42. Cambridge [Mass.], H aryard  
Univ.) J o s e p h y .

W . H erz und A lexander W eg n er, Notiz iiber relative innere Eeibung. Die 
relative innere Eeibung (in bezug auf W.) kann mit wachsender Temp. sowohl fallen 
ais auch steigen, wahrend die absolute innere Eeibung mit wachsender Temp. nur 
fallen kann. Bei Ameisensdure, A. u. Allylalkohol wSchst die relative innere 
Eeibung anfangs mit steigender Temp., bat ein Maximum u. fallt wieder. Bei 
Methylalkobol ist der Gang steigend, bei Propyl-, Butyl- u. Amylaikoliol fallend, 
so daB der A. ein Verbindungsglied zwischen den beiden regelmaBigen Giingen 
darstellt. Bei Essigsiiure ist der Gang dauernd steigend, aber die Difłerenzen pro 
20° werden dauernd kleiner, so daB viellcieht auch hier oberhalb von 100° eine 
Umkehr stattfindet. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 144. 85—86. Brcslau, Univ.) Jos.

D. B. M acleod, Die Viscositat ton binaren Gemisehen. Vf. sehliigt vor, bei 
Aufstellung einer Formcl fur die Viscositat eines binaren Gemisches den „freiea 
Eaum“ zu berucksichtigen. Der „freie Eaum“ eines Gemisches ist x  =  x ivI -f-

i  C, wenn a;, u. die „freien Eaume“ der Komponenten pro ccm, v, u. vt 
dereń Volumprozente u. C die Yolumiinderung bei dem Mischen ist. Die Viscositfit 
des Gemisches ist 7] —  ł/,j»j x t/x  -J- x^/x, wenn 7/,, die Viscositaten u.
m ,, die Molprozente der Komponenten sind. Der „freie Eaum“ kann aus der
D. u. ViscositSt der betreffenden FI. bei zwei verschiedenen Tempp. ermittelt 
werden. Diese Formcl wird an folgenden Gemisehen gepruft u. eine gute Ubcr- 
einstimmung gefunden: Athylacetat-Athylbcnzoat, Athylbaizoat-Benzylbenzoat, Athyl- 
acetat-Bcnzylhenzoat, A.-Phenetol, Phenetol-Diphenylather, Diathylalher-Dipheiiyldthcr, 
CClt-Bzl., Methyljodid- CS?, Phenol-Diplienylmethylamin, Anilin-Phenetol, Phawl- 
Chinolin, Phenol-Pyridin, Phenol-Aceton, Phenol-BzL, Phenol-Anilin, Phenol-p-Toluidin, 
Phetiol-Dimethylanilin, Phenol-IHphenylamin, o-Chlorphenol-Aceton. Fil., welche sich 
unter Yolumkontraktion mischen, bilden bei einem bestimmten M ischungsverhaltn is
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ein Maximum der Viscositiit. Das Gleiche ist bei jenen Fil. der Fali, welche mit 
einander eine Yerb. bilden, da dadurcli der „freie Raum“ yerkleinert wird. Mischen 
sich FU. unter Volumausdehnung, dann bilden sie ein Minimum der Viscositiit. 
Die Lage der Maxima u. Minima ist von der Viscositiit der reinen Komponenten, 
von dem Mischungsyerhiiltnis u. der Temp. abhiingig. T ritt beim Mischen keine 
Yeriinderung ein, dann ist die Viscositfit des Gemisches eine anniihernd lineare 
Funktion der Zus. (Trans. Faraday Soc. 20. 348—69. 1924. New Zealand.) Be.

H. von E u le r  und K. R u d b e rg , Losliclikeitsmessungen an Ampholyten. (Vgl. 
S. 194). WShrend bei Best. der Loslichkeit von Tyrosin in NaCl- u. L iN 03-Lsgg., 
sowie von Leucin in NaCl-Lsg. kein Anwacbsen sondern eine Abnabme der Los
lichkeit beobachtet wurde, konnte am Glycylglycin nachgewiesen werden, daB bei 
groBerem Abstand der beiden elektr. • Ladungen im Mol. die Loslichkeit in Neutral- 
salzlsgg. zunimmt. So lost W. 1,446 g-Mol. Glycylglycin (18,5°), 0,1-n. NaCl da- 
gegen 1,482 g-Mol. — Unterss. iiber den EinfluB aliphat. Aminosiiuren auf die 
Loslichkeit von Methylorange zeigten in Obereinstimmung mit BJERRUMs Theorie, 
daB die Loslichkeit von Methylorange durch Glykokoll betrachtlich zunimmt (lli00-n. 
Glykokollsg. lost bei 17,5° 32-10- 5 g-Mol. Methylorange). — Verss. iiber den Los- 
lichkeitseffekt yerd. Situren auf d,l-Leucin ergaben, daB W. 0,0771 g-Mol. d,l-Leucin 
lost (21°), 0,01-n. HC1 dagegen 0,1004 g-Mol. (Arkiy for Kemi, Min. och Geol. 9. 
Nr. 18. 1—6.) N its c h e .

G. v. H evesy, J. A. C hristiansen und V. B erg lund , Die Loslichkeit der Doppel- 
fluoridc des Zirkons und Safnium s. (Vgl. S. 2027.) Vff. bestimmen die Loslichkeit von 
M & Z r F ,, (N S^Z rF ,-, (NH & H fF,; K .ZrF , u. K tE fF t  in W., NH,F-
Lsgg. u. wss. H F bei verschiedenen Tempp. Fiir die K-Verbb. wurden zum Vergleich 
die Liislichkeiten der Hexafluoride der Si-Reihe zusammengestellt, diese steigen in der 
Kichtung von Si zu H f an; andererseits wfichst die Loslichkeit mit wachsender 
HF-Konz. Bei den NH,-Salzen sind die Hexaverbb. loslicher ais die Heptayerbb., 
der Temperaturkoeffizient der Hexaverbb. ist groBer ais der der Heptayerbb. Hf- 
Salze sind loslicher ais die entsprechenden Zr-Salze. (Ztsclir. f. anorg. u. allg. Ch. 
144. 69—7_4. Kopenhagen, Uniy.) Jo se p h y .

Giuseppe B runi, Feste Losungen. Zusammenfassende Literaturubersicht. (Vgl. 
z. B. S. 1934.) (Chem. Rev. 1. 346—75. Mailand.) B e c k e r .

B,. J . H av ig h u rs t, E. M ack, J r . und F. C. B lak e , Feste Losu7igen der Alkali- 
tmd Ammoniumhalogenide. Es werden binare Mischkrystalle der Alkalihalogenide 
aus der Schmelze oder durch Krystallisation aus Lsg. hergestellt u. mittels Rontgen- 
strahlen ihre Gitterstruktur untersucht. Dabei ergab sich, daB die Gitterkonstante 
des Mischkrystalls additiy aus den Gitterkonstanten der reinen Komponenten be- 
rechenbar ist, wenn diese nicht mehr ais 5% voneinander yerschieden sind. Weiter 
wurde gefunden, daB der Mischkrystall wie ein einheitliches Gitter reflektiert, dessen. 
reflektierende Wrkg. sich ebenfalls additiy zu der reflektierenden Wrkg. der ein- 
iclnen Komponenten yerhiilt. Untersucht wurden folgende yollstiindig mischbare 
Systeme: KBr-KCl, RbCl-KCl, K J -N H J , NaCl-NaBr, N H tCl-NHtBr. Hier be- 
sitzen beide Komponenten das gleiche Gitter. Das Additiyitatsgesetz ist streng 
erfullt Unyollstiindige Mischbarkeit bei gleicher Gitterstruktur der Komponenten 
zcigen folgende Systeme: NHJJl-CsCl, NaCl-KCl, NaCl-KJ, K Br-K J. Hier bilden 
sich nur zu beiden Seiten des Systems Mischkrystalle. In der Mitte treten beide 
Gitter ais besondere Phasen nebeneinander auf. Das Additiyitfitsgesetz wird nicht 
tafolgt. Unyollstiindige Mischbarkeit bei yerschiedenen Gittertypen der Kompo
nenten zeigen folgende Systeme: K C l-N H fil, K B r-N U tB r , RbC l-N IItCl,
NHtBr, KCl-CsCl, B.bCl-CsCl. Hier kann man wieder von einer gewissen Addi- 
tiyitat bei jenen Mischkrystallreihen sprechen, dereń eine Komponente das raum- 
icntrierte NH4C1 oder NH4Br ist. Deun diese beiden Salze bilden eine bei Zimmer-

167*



2 5 2 8  A t . A t o m s t r u k t u k . R a d io c h e m ie . P h o t o c h e m ie . 1925. L

temp.instabile flachenzentrierte Modifikation, welche mit den Ubrigen Alkalihalogeniden 
in eincm relativ weiten Intervall flachenzentrierte Mischkrystalle bilden, dereń Gitter- 
konstante das AdditiyitStsgesetz erfiillt. Die ubrigen Systeme, dereń Komponenten 
zwei yerschiedene Gitter besitzen, bilden wieder nur z u beiden Seiten des Systems 
Mischkrystalle, wobei diese das Gitter der in groBerem Mengenverhaltnis vor- 
handenen Verb. annehmen. In der Mitte dieser Systeme sind wieder beide Gitter 
nebeneinander vorhanden. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 29 — 43. Columbus
[Ohio].) B ec k er .

A,. A tom struk tur. R adiochem ie. Photochem ie.
F ra n k  C. H oyt, Die harmonische Analijse von JElekłronmbahnen. Mathcmatisch. 

(Physical Review [2] 25. 174—86. Univ. Chicago.) K. W o lf .
E. R u therfo rd , Zerstorung von Atomkemen. KriŁ Besprechung der Arbeiten, 

welchc Bezug auf die B . von Isotopen beim Atomzerfall nehmen, insbesondere der 
Arbeit von B l a c k e t t  (S. 1677), wo gezeigt wird, daB durch Vereinigung des 
N-Kernes mit einem tz-Teilchen ein neuer Kern mit der Ladung 8 entstcht. (Naturę 
115. 493—94. Cambridge.) B ec k er .

A. B atschinski, Die Molekularfelder und ilire Volumina. Das Atomvol. ist nur 
im geringen MaBe voin Kern u. Elektronen erfiillt, der groBte Teil besteht nur aus 
elektr. Feldern. Ahnlich sind wohl auch Moll. gebaut, dereń Voll. hauptsSchlich 
von Zwischenrfiumen herruhren. In der gewohnlichen chem. Sprache wiirde es 
heiBen: das Mol.-Yol. ist keine Summę der At.-Yoll., yielmehr die Summę der VolL 
der Bindungen. Zerlegt man nun die Mol.-Yoll. bei Kp., so findet man fur die 
Bindung C-C u. H-C je  7,37 ccm (Mittel der W erte fur 19 aliphat. KW-stoffe; die 
extremen W erte: 7,18 bezw. 7,45). Die Doppelbindungen zahlen wie zwei einfache. 
Fur die Bindungen des Benzolringes wird 51,2 gefunden (Mittel aus 11 KW-stoffen, 
die estremen W erte 49,8 u. 52,1), wobei fur die Bindungen auBerhalb des RiDges 
(z. B. zwischen C u. H  in Bzl.) der fiir die aliphat. Substanzen giiltige Wert an- 
genommen wird. Das Yol. C-Cl ist zu 25,2, C-Br zu 31,1, C-J zu 41,9 berechuet; 
die Differenz zwischen den beobachteten u. den berechneten Voll. betragt nur in 
9 Fiillen aus 38 mehr ais 2%. — In einer zweiten Arbeit sollen die Berechnungen 
fiir O- u. N-lialtige Verbb. durchgefiihrt werden. (Buli. Acad. St. Pćtersbourg [6]
1918. 11—22. Moskau.) B ik e r m a s .

L udw ig E bert, U ber die Frage nach da- genauen Gro^e der elektrischen Momentc 
von Dipolmolekulcn und die chemische Bedeutung der Orieniierungspolarisation. (Vgl. 
S. 344.) Den Vers. Sm yths (S. 19), den Zusammenhang zwischen der Konst. u. 
dem Dipolmoment aufzufinden, hiilt Vf. fiir verfriiht, weil sowohl die Experimcntal- 
daten wie auch die Ganssche Theorie nicht genau genug sind. Immerhin sieht 
man, daB das Dipolmoment von HC1 groBer ais von HBr ist, das groBer ais von 
H J ist. Der von der Dipolenorientierung u. von der Atomverriickung herriihrende 
Betrag der MolekUlpolarisation, P 0 PA , ist in diesem Falle dem Dipolmom ent 
symbat. Er zeigt auch bei anderen Halogenverbb. dieselbe Reihenfolge; man diirfte 
schlieBen, daB die Deformierbarkeit der Atome in der Reihe Cl Br <  J  an- 
steigt. Bei gleichbleibendem Halogen steigt P0 -|- PA mit steigender Ordnungs- 
zahl der damit verbundenen Atome (z. B. CC14 <  SiCl4 <[ SnCl4); gleichzcitig 
nimmt die Fiihigkeit des Zentralatoms zur B. von Komplexverbb. zu; dieser Zu- 
sammenhang ist nicht zufallig: wird das schwere Atom koordinativ gesatt., so fiillt 
sein P 0 PA wieder (SbCl6 <  SbCl3). — Bei der Heranziehung der Assoziation  
zur ErklSrung der W erte der Molekularpolarisation ist die Moglichkeit zu erwagen, 
daB die primar assoziierten Moll. sich zu Prodd. mit deformierten Atomen u. also 
ganz anderen Momenten umwandeln konnen. (Ztschr. f. physik. Ch. 114. 430—40. 
Kopenhagen.) BikerMAN.
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J. F. W ood, U ber Rontgenstralilenkrystallanalyse. Kurze Bespreehung der 
bekannten Gedankengiinge bei der Best. der Raumgruppe. (Proc. Univ. Durham 7.
35—37. 1923—24.) B e c k e r .

G. E. Levi, Die Untersuchung der krystallisierten Substanzcn mit lionigenstrahlcn 
und die chemiach# Anwendung. AUgemeine Ubersieht. (Giorn. di Chim. ind. ed appl. 
7. 78—89. Mailand, Polytechnikum.) B e c k e r .

M abel K. s ia tte ry , Die Krystallstruktur des metallischen Tellurs und Selens
und des Strontium- und Bańumselenids. Aufnahmeu nacli der Pulyerraethode mit 
K-Mo-Strahlung ergaben fur Te u. Se trigonale Symmetrie. Te : a —  4,44 A, 
c/a =  1,33, D.ber 6,225. Se : a =  4,34 1 , c/a =  1,14, D>ljer 4,84. Beide Elementar- 
parallelepipede umfasaen 3 Atorae. SrSe u. BaSe zeigen Steinaalzatruktur. 
SrSe : a =  3,117, D.ber 4,544 A.. BaSe : a =  3,308 JL BaTe u. SrTe konnten niebt 
rein u. luftbeatandig erlialten werden. (Physieal Review [2] 25. 333—37. Yassar 
Coli.) B e c k e r .

Linus P au ling , Die Krystallstruktur von Ammoniumfluorferrat, Fluoraluminat 
m d Oxyfluormolybdat. (N S t)aFeFt , {(NH^^IF,. u. ( N I I ^ M o O ^  werden naeh dem 
Laue- u. dem Spektrometerverf. untersucht u. die Krystallstruktur bestimmt. Den 
kub. Elementarparallelepipeden liegt ein fliiehenzentriertes Gitter zu Grunde. Das 
Elementarparallelepiped enthalt 4 Moll. Die Struktur ist die gleiche wie beim 
(NH^jPtClo, (NHj)sSnCl0 u. (NH,)2SiFe, nur daB nocli 4 NH,-Gruppen in das 
Elementarparallelepiped eingebaut werden, welche die Koordinaten (*/. '/2 ‘/j), (001/2), 
(0’/j0), (7,00) besitzen. Die Kantenlangen der Elementarwurfel, Abstiinde Metall-P 
u. F-F sind:

ajL M - F l  F - F l
(NH,)3FeF6 9,10 1,9 5,3
(NH4)3MoO,F3 9,10 1,9 5,3
(NH4)3A1F0 8,40 1,66 5,08

Der Einbau der dritten N II4-Gruppe in das Raumgitter bedingt nur eine gaiiz 
geringe Erweiterung desselben. (Journ. Americ. Chem. Soe. 46. 2738—51. 1924. 
Calif., Inst. of Technology.) B e c k e r .

N. H. K olkm eyer, J . M. B y ro e t und A. K arssen, Die Krystallstruktur des 
Quecksilbersulfids. II. (Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. 
Afd. 33. 828—31. 1924. — C. 1925. I. 1384.) B e c k e r .

K ath leen  Y ard ley , Eine Rontgenstrahlenuntersuchung von Calciumformiat. 
Spektrometeraufnahmen an Ca(UCOO)2 ergeben, daB dieses rhomb. bipyramidal 
krystallisiert u. 8 Moll. im Elementarparallelepiped besitzt. a =  10,19, b =  13,41, 
c =  6,27 1.. D. 2,019. Die Raumgruppe ist Die Moll. selbst sind unsymmetr. 
Naheres tiber die Atomanordnung kann nicht ausgesagt werden. (Minerał. Magazine 
20. 296—98.) B e c k e r .

S. Dushman, H. N. R.owe, Jessie  E w ald  und C. A. K idner, Elektronen- 
emission von Wolfram, Molybdan wid Tantal. Vff. untersuclien die Gluhelektronen- 
-emis8ion yon W, Mo u. Ta in einer Rohre, welche das Metali ais scbleifenformige 
Gliilikathode enthalt, u. dereń Anodę aus einem Ca-Beschlag der Rohrenwand 
besteht. Die Rohre war vor den Verss. lfingere Zeit erhitzt worden, um die letzten 
adsorbierten Gasreste zu entfemen. Nach Korrektur der erhaltenen Werte werden 
fur die drei Metalle Gleicliungen aufgestellt, welche die Thermoionenemission in 
AbhSngigkeit von der Temp. diskutieren. Allgemein ist J  =  A T 2e b,J, wenn J  
die Stromstiirke pro qcm des Thermoionenstroms, T  die abs. Temp. u. A  u. b fur 
jedea Metali charakterist. Konstanten sind. A  lfiBt aich aus der chem. Konstanten 
ableiten. Fur W  ist log A  =  1,779, 6 =  52,600 ±  250; T a : log A  — 1,7 ±  0,1, 
b =  47,800 ±  500; M o: log A  =  2,2, 6 =  50,000 ±  500. Am genauesten sind
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die W crte fiir TF, da hier die Temperaturskala gut bekannt ist. Vers8. mit ober- 
flSchlich iiberzogenen Ffiden zeigen, daB elektronegative Elementc wie O die Kon
stantę .A erhohen, elektropositive Elemente wie Th  u. Cs den Werte von A  emiedrigen. 
(Physical Eeview [2] 25. 338—60. Gen. Electr. Co.) B eck er.

A. GuntŁer-Scłmlze, Die Abłosearbeit der positwen lonen. Man erhalt die Ab- 
losearbeit a>+ der positiyen lonen durch folgenden KreisprozeB (vgl. S c h o ttk y  u. 
I s s e n d o r f ,  Ztscbr. f. Physik 26. 85. [1924]): Ein Elektron u. ein positives łon 
werden yom Metali nacheinander abgelost, d. h. in das angrenzende Vakuum iiber- 
ftihrt. Arbeit: (cp„ -)- cp+) e, worin cp,i =  Abłosearbeit der Elektronen. Im Yakuum 
werden beide yereinigt. Arbeit: — V f  e, wo V( =  Ionisierungsspannung. Das 
entstandene neutrale Atom wird wieder auf das Metali gebracbt. Arbeit: — W, 
wo W  =  Sublimationswarme. Hiermit ist also der Ausgangszuatand wieder her- 
gestellt, demnach iat e (cp,, Ą- cp + — Ti) — W  =  0. Die so berechneten Werte 
von cp+ fiir Li, Na, K, Cs, Ca, Mg, Zn, Cd, Hg, Pb, Cu, Ag  sind in einer Tabelle 
zusammengestellt. Es zeigt sieh, daB die Abłosearbeit der positiyen lonen von 
festen oder fl. Metallen zwei- bis dreimal so groB ist, wie die der Elektronen u. 
sich der Ionisierungsarbeit der Atome im Gaszustande nfihert. Die Kenntnis dieser 
Ablosearbeiten ist bei der Aufstellung der Energiebilanz an der Kathode einea 
Metalliehtbogens erforderlich. (Ztschr. f. Physik 31. 507—8.) K. W o lf .

A. G unther-Schulze, U ber die Yorgange im Queclcsilbervakuumlichtbogen. (Vgl. 
vorst. Ref.) Yf. verbessert im AnschluB an neuere Forsehungen einige seiner 
friiheren Ergebniase, (ygl. Ztscbr. f. Physik 11. 74. 13. 378; C. 1923. I. 1104. 1302) 
u. stellt unter Bcrucksichtigung der Abłosearbeit der Kationen, sowie der Fehler 
der Sondenmessungen eine neue Energiebilanz fiir die Kathode des JE^-Lichtbogens 
auf. Es ergibt sich daraus, daB der Kathodenfall der Ionisierungsspannung nahe 
liegt, u. daB rund die Halfte des Stromes an der Kathode durch Elektronen trans- 
portiert wird. — Auch an der Anodę folgt aus der richtigen Deutung der seiner- 
zeit gemessenen Anodentempp. unter Berucksichtigung der Abłosearbeit der 
Elektronen, daB Sondenmessungen um etwa 4 V zu groBe W erte ergeben hatten. 
Der Irrtum lag in der Nichtberiicksichtigung der Neutralisierungsarbeit der 
Elektronen. (Ztschr. f. Physik 31. 509—13. Charlottenburg.) K. W o lf .

K. T. Compton und Carl E ek a rd t, Die Elektronendiffusion gegen ein elekłrisches 
Feld im anomalen Niederspannungsbogen. (Vgl. C om pton, T u r n e r  u. Mc C urdy, 
S. 1275.) Die Verss. zeigen, daB -Hj-Dampf ais Yerunreinigung beim Auftreten 
oscilliercnder anomaler Niederspannungsbogen in He, keine wesentliche Rolle spielt. 
Fur nichtoscillierende Niederspannungsbogen mit ca. 6 Volt, war der Kathodenfall 
fast durehweg ca. 11,5 Volt, so daB ein Gegenfeld von ca. 5 Volt im groBten Teil 
des Bogens auftrat. Die Elektronenkonz. yariierte zwischen der GroBenordnung 10” 
pro ccm gerade auBerhalb der Kathode, bis ca. 1010 in der Nfihe der Anodę. Das 
Gegenfeld riihrt her yon der DifFerenz zwischen den Beweglichkeiten der Elektronen 
u. der positiyen lonen u. tritt deshalb fiir Ar am meisten heryor, da hierfur die 
freien WeglSngen der Elektronen anormal lang sind. (Physical Reyiew [2] 25. 
139—46. Princeton, New Jersey.) K. W o lf .

GL H ertz  und R.. K. K loppers, Die Anregungs- und Ionisierungsspannungen 
der EdeJgase. (Ztchr. f. Physik 31. 463—69. — C. 1925. I. 608.) K. W o lf .

G. H ertz  und J . C. Scharp de Y isser, Uber die Anregung von Spekłrallinien 
durch Elektronenstofi. (Ztschr. f. Physik 31. 470—74. — C. 1925. I. 608.) K. W o lf.

H. T. P y e , Die opłische Prąjekłion der cc-Słrahlaispureti. (Joum. Scient. In
struments 2. 199—200. — C. 1925. I. 1046.) B eck er.

A rth u r H. Com pton und A lfred  W . Simon, Messungen von fi-Strahlen, wekhc 
mit zcrsłreuten Rontgenstrahlcn rermischt sind. Yff. nehmen stereoskop. Photo-
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graphien von /9-Strahlenspuren nach der Wilsonschen Nebelmcthode auf. Die 
^•Strahlen werden durch filtrierte Rontgenstrahlen von 0,7—0,13 A ausgelost. 
Dabei werden lang- u. kurzspurige ^-Strahlcn beobachtet. Mit abnehmender Wellen- 
liinge der primiiren Rontgenstrahlung steigt das Verhaltnis der kurz- zu den lang- 
spurigen ^J-Strahlen von 0,1—72 an, wShrend das Yerhiiltnis der gestreuten zur 
absorbierten Rontgenstrahlenenergie von 0,27 auf 32 ansteigt. Daraus schlieBen 
die Vff., daB ein kurzspuriges ^9-Teilchen durch ein Quantum der gestreuten Strahlung, 
dagegen ein langspuriges ^9-Teilchen durch ein Quantum der absorbierten Strahlung 
ausgelost wird. Die Reichweite der kurzspurigen Teilchen nimmt mit der 4. Potenz 
der Freąuenz zu. Bei 0,13 A betrSgt sie masimal 2,4 cm bei 1 at Druck. Yon 40 
der bei sehr harter Primfirstrahlung ausgelosten (9-Teilcheu wurden 13 zwischen
0 u. 30°, 16 zwischen 30 u. 60°, u. 11 zwischen 60 u. 90° zum einfallenden Strahl 
weggesehleudert. Diese Ergebnisse stimmen gut mit den theoret. Voraussetzungen 
von Co m pto n  u. H u b b a r d  (Physical Review [2] 23. 439; C. 1924. TL 152) iiberein. 
(Physical Review [2] 25. 306—13. Univ. of Chicago.) B e c k e r .

B. F. J . Schonland, Die Absorption von Kathodenstrahlen in Aluminium. Die 
Unstimmigkeit in den Verss. von T e r r il l  (S. 1276) u. vom Vf. (Proc. Royal Soc. 
London Serie A. 104. 235; C. 1924. I. 1147) ist durch die Yersuclisanordnungen 
bcgrundet, welche den durch die Al-Folien durchgelassenen Anteil der Kathoden* 
strahlen nur ungenau zu messen gestattet. (Naturę 115. 497. Univ. of Cape 
Town.) B e c k e r .

Charles H. Thomas, Weiche Rontgenstrahlen von Eisen. Von einer Je-Anti- 
kathode ausgebende sehr weiche Rontgenstrahlen fallen auf einen Pt-Halbzylinder, 
wo sie Photoelektronen auslosen. W urde das Verbaltnis der Stromstfirken des 
photoelektr. Stromes u. des die Rontgenstrahlung anregenden Thermoionenstromes 
ais Funktion der an der Rohre liegenden Spannung aufgetragen, dann lieBen sich 
die Resonanz- u. Ionisationspotentiale feststellen. Es wurden 23 Resonanz- u. 
9 Ionisationspotentiale festgestellt, daruntęr jene, welche den L,-, Ln- u. Mfn-Linien 
zugehoren. (Physical Review [2] 25. 322—32. Princeton, Univ.) B e c k e r .

J. IŁ  Cork, E in kurzwelliger X-Strahlenspektrograph und einige WeUenlangen der 
K-Serien. Vf. beschreibt einen dem von R u t h e r f o r d  u . A n d r a d e  fur ^-Strahlen 
ahnlichen Spektrographen. Eine Tabelle bringt die hiermit ermittelten Wellen- 
langen der Emissionslinien der K-Serien {Ku', K a , K fi u. Ky) fur Ba, La, 
Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Ds, E r  u. W. (Physical. Reriew [2] 25. 197—200. Univ. 
Michigan.) K. W o l f .

G. E. M. Jauncey, Quantcntheorie der unveranderten Spektrallinie beim Compton- 
effekt. (Vgl. S. 1845.) Auf Grund einer Anzahl von Annahmen schlieBt der 
Vf., daB ein Elektron in seiner Bahn gewisse Lagen einnimmt, aus welchen es 
nicht herausgesclileudert werden kann. Dann ist die WellcnlSngcnanderung bei 
■der Streuung von Rontgenstrahlen zu vernachliissigcn. (Physical Review [2] 25. 
314—21.) B e c k e r .

G. E. M. Jauncey, Der Compton- und Duaneeffekt. Kurze Wiedergabe der im 
Torst. Ref. entwickelten Theorie u. Anwendung auf die experimentellen Ergebnisse
von Co m pto n  u. D u a n e . (Naturę 115. 456—57. S t  Louis, Univ.) B e c k e r .

R obert S. M u llik en , Der Isotopeneffeki in BandenspeJctren. I. (Vgl. Naturę 
113. 820; C. 1924. II. 1157.) Vf. cntwickelt im AnschluB an L o o m is  u. K r a t z e r  
(Ztschr. f. Physik 3. 360; C. 1921. III. 701) eine Theorie des Isotopeneffekts in 
Bandcnspektrcn zweiatomiger Moll. Es wird gezeigt, daB jeder Koeffizient in den 
Ausdriicken fur Spektralterme eines Bandenspektrums sich ais unabhiingig von der 
Masse mai einer Potenz eines Faktors l/ / i  darstellen liiBt, wo l/ju =  l /M  -f- 1 )Mr 
tif, Af' =  Masso der beiden Kerne). Die Freąuenz v irgend einer Linie wird ais
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Summę von 3 Bcitriigen angesehen: v =  ve -f- u11 -j- i™ (n =  Schwingungs-, ni =  
Rotationsąuantenzahl). Aus Theorie u. Esperiment folgt, daB v‘ fiir korreapon- 
dierende Bandensysteme zweier oder mchrerer Isotopen ident. ist, so daB die.se- 
denselben Anfang haben. Diea fuhrt zu der Definition des Anfangs eines Banden- 
systems: v =  ve ; u» =  «■> =  0 u. der Definition des Anfangs einer Bandę: v =  v‘ -j- 
v» • vm — 0. Fiir 2 Isotopen gilt angeniihert: t’2 =  v2e -j- v%n -f- v,m —  -|-
o vt” -f- , wo n —  (l/fi^/ll/jUi). Die den verschiedenen Werten von vn ent-
spreclienden Banden bilden fur jedes Isotope ein wcsentlieh ident. Modeli in der 
Niihe des Anfangs. Zwei charakterist. Bandenmodelle fiir ein Isotopengemisch 
werden erortert. Ahnlich'e Beziehungen gelten aucli fiir die vm ■ Terme (Rotations- 
isotopenefFekt). Eine explizite Gleichung fiir Bandenkopfe wird abgeleitet. — 
Die Anwendung des Isotopeneffekts auf die Unters. der Isotopie u. der Deutung 
der Bandenspektren ergibt folgendes. Die elektron. Bandenspektren bilden eine 
neue Methode fiir die Best. der Existenz von Isotopen. Ein Vorteil gegeniłber der 
positiven Strahlenmetliode besteht darin, daB charakterist. Bandenmodelle ohne 
weiteres die zu einem Element gehorenden Isotopen miteinander verkniipfen; ein. 
Nachteil ist, daB der exakte Vergleich der Masse zwischen versehiedenen Elementen 
nicht so cinfach ist. Der Schwingungsisotopeneffekt in elektron. Bandenspektren 
liefert das erste zuyerliissige Kriterium fiir die Feststellung des Anfangs eincs 
Bandensystems. Die starkę Abhiingigkeit des Isotopenkoeffizienten (o — 1) von 
der Masse M ' des nichtisotop. oder zweiten Elements im Mol. liefert eine neue u. 
zuycrlassige Methode zur Idendifikation der Strahler in Bandenspektren. (Physical 
Review [2] 25. 119—38. H a r v a r d  Univ.) K. W olf.

H. N agaoka, Y. S ug iu ra  und T. M ishim a, Spektroskopischer Nachweis von 
Isotopen. Derselbe Inhalt wie Japan. Journ. of Physics 2. 167; C. 1924. II. 1890. 
(Scient. Papers Inst. of phys. and chem. Research. 2. 1—112. 1924.) B ec k er .

E ric h  Schm idt, Uber ein Absorptionsspektnim des Luftsauerstoffs im iiuperstm 
UUraviolett. Vf. untersuchte die Entstehungsweise der im Spektrum der Hg-Lampe 
auftretenden 0.,-Banden im Bereich 1840 bis 2000 ii. Mit verschiedenen Methoden 
wird nachgewiesen, daB diese von S t e u b i n G ais Fluorescenz der die Lampe um- 
gebenden Luft gedeuteten Os-Banden ais Absorptionsbanden des Luftsauerstoffs 
aufzufasscn sind, die einem von der Hg-Lampe emittierten kontinuierlichen Spektrum 
iiberlagert sind. Eine einfache Anordnung eines Quarzspektrographen fur Fiillung 
mit Gasen wird beschrieben, die Aufnahmen bis etwa herab zu 1840 JL ohne Storung 
durch Absorption des Luftsauerstoffs gestattet. C01 erwies sieh fiir 1840—2000 1  
ais durchsichtig. — Beim Funken entsteht in der Luft durch elektr. Erregung in 
obigem Wellenlangenbereieh ein Os-Spektrum, das weit linienreicher ais das Ab- 
sorptionsspektrum ist u. ais kontinuierlieh erscheint. Die Banden, dereń Auftretea 
im Luftfunken zwischen Metallelektroden bekannt ist, treten weit intensiver ini 
Luftbogen zwischen Metallelektroden auf. Die Absehattierung der Banden naeh 
langen Wellen wird gedeutet durch einen Absorptionsyorgang, bei dem der an- 
geregte Molekulzustand groBeres Tragheitsmoment hat ais der Normalzustand. Vf. 
zeigt, daB das normale Mol. Os u. nicht das durch ultrayiolette Bestrahlung ent- 
standene Mol. 0 3 Trager der Banden ist. — In Widerspruch zum Beerschen Gesetz 
ist fur die ahsorbierende Wrkg. nicht das Prod. Oa-Druck mai Schichtdieke maB- 
gebend. Reiner 0 2 bewirkt yielmehr eine weit intensivere kontinuierliche Ab
sorption ais der mit COa oder Na vermischte Os. (Ztsehr. f. Physik 31. 475—87. 
Gottingen, Univ.) K . WOLF.

Chr. F iich tb au e r, F . W aibel und E. H olm , Nachtrag su der Arbeit: Uber 
eine Absorptionslinie des Jodatoms. (Vgl. S. 613.) Vff. haben noch mittels einer 
Entladungsrohre mit Quarzfenster festgestellt, daB die von ihnen gefundene Ab-
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sorptionslinie des J"-Atoma genau mit der besonders starken Emissionslinic zusammcn- 
fSllt, die O ld e n b e rg  (Ztschr. f. Physik 18. 1; C. 1924-. I. 857) aufgefunden bat. 
Es ergibt sieb ais Wellenliinge der Jodlinie 2062,25 L  auf Vakuum reduzierL 
(Ztschr. f. Physik 31. 523. Rostock.) K. WOLF.

H. Buisson und C. Jausseran , i i  ber die spontane TJmkehrung der Linien des
Ne-Spektrum$. Es zeigt sich, daB die Linie 6402 sich fiir die Umkehrung am 
besten eignet (C. r. d. 1’Acad. des sciences 180. 505—7.) K. W o lf .

P. Jordan , Bemerkungen zu der Arbeit von K. W. Meisner: Absorption im 
angeregłen Neon. Vf. zeigt, daB die Ergebnisse von M eissner (S. 1385) iiber die 
vcrschiedenen Lebensdauern der 1 sr Zust8nde beim Ne yerstandlich werden, wenn 
man die Quantenzalilen des Grundzustandes in passender Weise bestimmt. Zur 
theoret. Best. dieser Quantenzablen reićht der Landź-IIeisenbergsehe Yerzweigungs- 
satz nicht aus; man erhiilt jedocli das richtigc Ergebnis unter Bezugnahme auf die 
Theorie des period. Systems. Die masimalen Besetzungszahlen der 4 innersten 
Elektronenschaleu der Atome sind nach S to n e r  (S. 10) 2,2,2,4. Soli das Leucht- 
elektron in einer Bahn der Hauptąuantenzahl 2, also in den £-Schalen gebunden 
werden, so ist aus den Rumpfmodellen sofort abzulesen, daB hierfur nur eine p-Babn 
in Frage kommt. Spektroskop, ist der Grundzustand des Ne bisher unzugiinglich 
geblieben. H e r tz  bestimmte ilin durch ElektronenstoB zu etwa 174000 cm (21,5 V). 
Dic Hertzscben Unterss. ergeben femer, daB zwischen dem Grundterm u. den
1 SrTermen keine weiteren Terme liegen. Damit u. mit der Feststellung, daB der 
Grundterm ein p-Term der inneren Quantenzahl */2 ist, wird unmittelbar die Deutung 
der Meissnerschen Befunde gegeben. 1 s3, 1 s6 miissen metastabil sein, 1 s3, 1 s4 
dagegen nicht. Der experimentelle Befund entspricht dem vollkommen; er beweist, 
daB auch fur den Grundterm des Ne, trotz seiner von der gewohnlichen ab- 
weichenden Struktur, die Auswahlregeln in Kraft bleiben. (Ztschr. f. Physik 31. 
877—81. Gottingen.) K. W o lf .

I. S. Bowen und R.. A. M illikan , Die Serienspekłren der angeregtcn Atome von
Phosphor (Pv), Schicefel (Svi) und Chlor (Clvi i ). AnschlieBend an eine friihere 
Arbeit (S. 14) bestimmen VfF. die Serien von Pv, S v i  u. Clvn , sodaB nun die 
Freąuenzen siimtlicher angeregten Elemente von Na bis Cl bekannt sind. Es zeigt 
sich nun, daB die Gesetze der Rontgendubletten im opt. Gebiet Giiltigkeit haben, 
denn der Ausdruck ]/v/B. ist fUr die angeregten Atome eine lineare Funktion der 
Ordnungszahl (Moseleysches Gesetz). Fiir die 3 s-, 3p-, 3 d-, 4 s-, 4p-, 4 d- u. 3 /"-Terme 
der Elemente von Na-Cl wird die Rechnung durchgefiihrt. Es ergeben sich fiir 
samtliche Terme eine Schar paralleler Geraden. Das vergleichende Zahlenmaterial 
ist ausfiihrlich angegeben. (Physical Review [2] 25. 295—305.) B e c k e r .

I. S. Bowen und R. A. M illikan , Serienspekłren von Zwei- Valenzclektronen- 
systemen und von Drei-Valenze!ektronensystenien. Bei den Systemen Mg I, Al II, Si III, 
PIV, S V und Al I, Si II, P  III, SIY , macht sich dieselbe RegelmiiBigkeit be- 
merkbar wie beim System Na I  bis Cl VI (vgl. vorst. Ref.). Die zugehorigen 
Termwerte sind in Tabellen angefiihrt. (Naturę 115. 422—23. Pasadena, Inst. of 
Techn.) B e c k e r .

L. A. Ram das, Das vom Kalium wahrend seiner spotitanen Verbindung mit Chlor 
ausgestrahlte Spektrum. Das Spektrum von /i-D am pf in einer CTj-Atmosphare zeigt 
eine breite Bandę im Rot von 7200 bis 6150 k .  u. eine Anzahl von Bogenlinien 
von betrachtlieher Starkę. Besonders vcrstiirkt erscheinen die Linien 4466, 4388, 
4307, 4220 u. 4115 A. In Abwesenheit eines auBeren elektr. Feldes muB die Elek- 
tronenaffinitat des Cl-Atoms zusammen mit der durch die chem. Rk. erreichte hobe 
Temp. des K-Atoms fiir die Anregung dieser Linien verantwortlich gemacht werden. 
(Naturę 115. 533—39. Kalkutta.) B e c k e r .
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A. L. N arayan  und K. R angadham a R ao , Uber die Rescmanzstrahlung von 
Thalliumdampf. W ird 77-Dampf mit der 'Wellenl&nge 5350 (1 — la )  bestrahlt,
dann emittiert er keine Fluorescenzstrahlung. Dagegen wird bei primSrer Bestrah- 
lung mit 3775 (15Ta — 1 (f) sowohl 5350 ais auch 3775 ais Fluorescenzstrahlung 
ausgesandt. Vff. schlieBen daraus, daB 1 2 der Normalzustand des Tl-Atoms ist. 
(Naturę 115. 534. Vizianagram.) B ecker .

K anakendu  M ajum der und N aline  K an ta  Swe, Das Absorptionsspektrum 
des Aluminiums. Das Absorptionsspektrum von Al tritt unterhalb von 1500° nicht 
auf. Erst oberhalb yon 1650° erscheint es mit Entwicklung der hoheren Serien- 
glieder. Zahlen sind nicht angegeben. (Naturę 115. 459. Allahabad, Univ.) Be.

M itauharu  F ukuda, Das Quecksilberspektrum untcr Entladungen von hoher 
Stroimtarke. Vf. nimmt das Spektrum eines iig-Bogens mit 5,3 Ampere/qcm auf 
u. ordnet die Linien den einzelnen Serien zu. Linien, welche im gewohnlichen 
Bogen schwach oder gar nicht auftraten, waren unter diesen Bedingungen stark 
sichtbar, desgleiclien 40 „verbotene“ Linien, von denen 26 neu beobachtet wurden. 
Es wurde festgestellt, daB zur Anregung der „verbotenen“ Linien ein Mindestwert 
der StromstSrke notig ist, welcher von Linie zu Linie sich andert. Das Zahlen- 
material ist ausfiihrlich angegeben. (Japan. Journ. of Physics 3. 139—53. ScienŁ 
Papers Inst. of phys. and chem. Research. 2. 169—83. 1924. Institut of Chem. and 
Physic. Research.) B ecker .

R. W. W ood, Die Struktur der Quecksilberlinie 2336. Mittels eines wasser- 
gekuhltenQuarzquecksilberbogens konnte unter Verwendung einer gekreuztenLummcr- 
Gehrke-Platte die Feinstruktur der 2536 JJ^-Linie erlialten werden. Sie besteht 
aus fiinf gleich starken Komponenten. Beim Durchgang des Lichtes durch eine 
mit Hg-Dampf gefUllte Absorptionszelle tritt bei Zimmertemp. eine Verdopplung 
der Interferenzlinien durch Umkehrung ein. (Naturę 115. 461. Baltimore, Univ.) Be.

E. L. N ichols, Die sichlbare Strahlung von Nioboxyd. Das in einer 'YYasser- 
stoffflammc erhitzte Nb303 sendet unterhalb 1000° zwei verschiedene Arten von sicht- 
barer Strahlung aus. In osydierender Flamme emittiert es ein selektiyes Banden- 
spektrum, welches die Temperaturstrahlung iiberlagert. Dagegen strahlt es in 
reduzierender Flamme wie ein schwarzer Korper sowohl was spektrale Vertcilung 
ais auch Intensitiit anbetriflft. Diese letzte Erscheinung soli durch B. eines schwarzen 
Suboiyds Nbi Oi hervorgerufen sein. Dieses wird sofort zum normalen Oxyd zu- 
rUckgebildet, wenn man es in die oxydierende Flamme bringt. Ahnlichc scliwarz 
strahlende Suboxyde sollen TiOj, Ta^Oj in der reduzierenden Flamme bilden. 
(Physical Review [2.] 25. 376—85. Cornell, Univ.) B eck er.

Je a n  L ecom te, Uber infrarote Absorptionsspektrm von Alkoholen. Vf. hat 
zwischen den Wellenliingen 2,75 u. 8 n  die Absorptionsspektren einer Anzahl cin- 
u. mehrwertiger Alkohole bestimmt. Die Versuchsanordnung war die friiher (C. r. 
d. 1’Acad. des sciences 178. 1530; C. 1924. II. 1056) beschriebene unter Ersatz des 
Steinsalzprismas durch ein solches aus FluBspaŁ Die einwertigen Alkohole zeigen 
zwei Zonen starker Dunkelheit, ungefahr von 3 bis 3,5 fi u. von 6,85 bis 8 fi, da- 
zwisclien liegt ein Gebiet schwacher Absorption, mit Ausnahme eines besonders 
bei den hoheren Homologen auftretenden sehr starken Absorptionsgebietes zwischen 
5,8 u. 6,15 (i. Bei den mehrwertigen Alkoholen macht sich die Ggw. melirerer 
OH-Gruppen nicht bemerkbar, u. die yerschiedenen Arten alkoh. Funktion kommen 
in den Spektren nicht immer gleichzeitig zum Ausdruck. — Die Resultate sind in 
der folgenden Tabelle zusammengefaBt; die mit * bezeichneten Banden sind weniger 
giit festgelegt.
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3,08 3,50 4,65 4,95 6,12 6,98 7,20
3,05 3,48 4,38 5,36 5,96* 7,10 7,34
3,02 3,42 4,58 4,95 5,25 6,12 6,89 7,38*
3,03 3,43 4,7* 5,33 6,12 6,88 7,36 7,80
3,05 3,49 5,00 6,20 6,92 7,36
3,03 3,48 4,40 4,93 6,12 6,88 7,34
3,02 3,44 4,20 5,36 5,92 6,88 7,34 7,67
2,99 3,42 4,25 4,80 5,53 6,07 6,85 7,37 8,00
3,03 3,46 4,95 6,1* 6,87 7,34
2,99 3,41 4,85 6,12 6,90 7,38 7,93
3,04 3,43 4,85* 6,13 6,89 7,33
3,04 3,48 5,00 5,90 6,89 7,36
3,04 3,48 5,90 6,90 7,36
3,02 3,48 5,38 5,88 6,88 7,34 7,67
3,02 3,46 4,40* 5,01 5,90 6,88 7,34
3,06 3,48 5,90 6,88 7,31
3,00 3,44 5,58 6,12 6,93 7,38
3,05 3,48 6,90 7,38

3,01 3,44 4,75 6,15 6,90 7,36 7,87
2,98 3,44 4,75 4,94 5,90 6,90 7,36 7,85
3,00 3,44 5,94 6,90 7,36 7,87
2,98 3,46 4,45 4,75 5,94 6,92 7,34 7,86
3,08 3,42 4,77 6,10 7,08 7,34 7,75
3,08 3,42 4,85* 6,15 6,92 7,07 7,75
3,08 3,42 4,83 6,13 6,90 7,22 7,72
3,08 3,44 5,87 6,93 7,34 7,72

Butanol-2 eine solche bei 5,66 f i  
L in d e n b a u m .

Methylalkohol...............................
A thy la lkoho l...............................
Propylalkohol...............................
i-P ropyla lkohol..........................
B u ty la lkoho l...............................
i-Butylalkohol...............................
Butanol-2.........................................
tert-Butylalkohol..........................
i-Amylalkohol...............................
tert-Amylalkohol..........................
H ciy la lkoho l...............................
Heptylalkohol...............................
n-Octylalkohol...............................
Bek-Octylalkohol..........................
Nonylalkohol...............................
DecyJalkohol...............................
Undecylalkohol . . . . . .
Duodecylalkohol..........................
(CII3),CH • CHj • CH(OH) • G •

(CHs)8(OH)...............................
C#HI3.CH(OH)-C(CH9)s(OH) . .
C«H„ • CII(OH) • C(CH3)(C,H5)(OH)
C,H,3 -CH(OH) • C(CH3)(C,H7)(OH)
CHt CH(OH) ■ CH(OH) • CHj(OH)
C,H5.CHiOH). CH(OH).CH,(OH)
CjH, . CH(OH) • CH(OH) • CH2(OH)
C.II, • CH(OH) • CH(OH) • CIIs(OH)

CH3OH weist noch eine Bandę bei 3,38 fi, 
auf. (C. r. d. l’Acad. des sciences 180. 825—27.)

J- P lo tn ikow , JJber die Exisłenzmoglichkeit petńodischer phołochemischer Be- 
aUionen. (Buli. Acad. S t Petersbourg [6] 1917. 819—42. — C. 1919. III. 999.) Bkm.

J. P lo tn ikow , U ber die Bromanlagerung an ungesattigte Kohlenwasserstoffe im 
Licht. I. u. II. Mitt. I. Auf Grund des Beerschen Gesetzes u. der ProportionalitSt 
zwischen der absorbierten Licht- u. der umgesetzten Substanzmenge leitet Vf. 
Gleichungen ab fiir die photochem. Reaktionsgeschwindigkeit fur den Fali einer photo
chem. empfindlichen Komponente, einer empfindlichen u. einer unempfindlichen, u. 
zweier empfindlichen Komponenten; fiir GefaBe verschiedener Form, mit durch- 
eichtigen u. spiegelnden WSnden. — II. Es wird eine Formelreiho fiir die Aus- 
beuten photochem. Gleichgewichtsrkk. gegeben u. Rk. zwischen Brom u. a-Phenyl- 
amtsaurenitril geschildert, die schon in Ztschr. f. wiss. Photographie, Photophysik 
u. Photochemie 19. 1 (C. 1919. III. 998) beschrieben wurde. (Buli. Acad. St. Peters
bourg [6] 1916. 1083—114. 1563—94.) Bikerm an.

G. Pokrow ski, Uber die Absorption des Lichtes in opłisch inhomogenen Medien. II. 
(I- vgl. S. 1949.) Yf. untersuchte in Fortsetzung seiner friihercn Arbeiten den Fali, 
daB das Beersche Gesetz fur dunne opt. inhomogene Schichten beim senkrechten 
Enfall von Licht nicht mehr gultig ist. Fur die Lichtabsorption in einem opt. 
inhomogenen Korper ist nicht die Lange des Weges, den das Licht in einem solchen 
Korper durclilauft, sondern nur die Zahl der Elemente, welche dieses Licht auf 
seinem Wege trifft, von Bedeutung. Vf. gelangt zu nachstehenden SchluBfolge- 
rongen: Das Licht, welches einen opt. inhomogenen Korper passierte, besteht aus 
zwei Teilen: aus dem Lichte, das unyerSndert durch die Lttcken gegangen war, 
®. aus dem, das sich durch die absorbierenden u. streuenden Elemente des Korpers 
fortpflanzte. Demnach wird die IntensitSt des durchgegangenen Lichtes eine Summę 
der Intensitaten dieser beiden Teile sein. Vf. leitet Formeln ab, die die Abhiingig- 
kcit zwischen der IntensitSt des durchgegangenen Lichtes, der Schichtdicke u. der
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Konz. der liehtabsorbierenden Elemente ausdriicken. Die experimentelle Bcstiiti- 
gung dieser Formeln ergab sieli bei der Unters. opt. inliomogener Fil. bezw. Emul- 
sionen. Die zu untersuehende FI. wurde dabei in planparallele GefsBe von ver- 
schiedener Dicke gegossen. Vf. erhielt die ara meisten charakterist. Zahlen mit 
wasseryerd. Kuhmilcli. Hierbei wird die Schwiichung des durchdringenden Liclites 
hauptsSchlich durch Lielitzerstreuung bedingt. Der entgegengesetzte Grenzfall be- 
steht im Falle von mit W. yerd. Tusehe. Hier ist die Lielitzerstreuung selir klein 
u. die Absorption groB. Ferner wurde Eigelb in W. gel. untersuclit. Tabellen u. 
Kuryen ergiinzen den Text. (Ztschr. f. Physik 31. 514—22. Moskau.) K. W olf.

J . L ifsch itz , Untcrsuchungen iiber Rotationsdispersion. II. (I. vgl. Ztschr. f. 
physik. Ch. 105. 27; C. 1923. III. 473.) Die anomale Kotationsdispersion in der 
Niihe einer Absorptionsbande (Cottoneffekt) ist eine allgemeine Regel, wenn die 
Lichtabsorption u. die Drehung von demselben Radikal im Mol. herruhren. Fur 
die Fiille, wo dies niclit zutrifft, folgert Vf. aus dem yorliegenden Beobachtunga- 
materiał: 1. Bei homoopolarer Bindung einer opt.-aktiven an eine absorbierende 
Gruppe wird der Absorptionsbande der letzteren ein Cottoneffekt aufgepriigt. 2. Bei 
heteroplarer Bindung ist kein Effekt zu erwarten; auch in festen Salzen, die ja aus 
einzelnen Ionen bćstehen, diirfte keine Beeinflussung der opt.-aktiven Ionen durch 
gefiirbte stattfinden. 3. Koordiniert man in einem farbigen, an sieli niclit spaltbaren 
Metallkomplex dem Metali farblose, aktive Moll., die nur durch Nebenyalenz ge- 
bunden sind, so beobachtet man keinen Cottoneffekt; hierin liegt ein wichtiger 
Unterschied der nicht-ionogenen Nebenyalenz gegen die nicht-ionogene Hauptyalenz. 
Den yon W e r n e r  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 46. 3674; C. 1914. I. 16) gegebenen 
Beweis der Gleicliwertigkeit der beiden Valenzarten iindet Yf. auch logisch nicht 
bindend: die Spiegelgleichheit der beiden Co en2 geniigt, um die Existenz einer in- 
aktiyen (inner kompensierton) Form der Verb. I  zu ermoglichen, ganz unabhangig 

,N 02- Co/3—NHj Co/3^
I  [ens Co< > C o e n J -  I I  (X >C—C O -O

' NH/  XCO— ^
von der Beschaffenheit des Verbindungsstiickes (Analogie mit «,«'-Dioxyglutar- 
sUure). 4. W ird ein farbgebendes Metallatom inncrkomplex an ein farbloses aktivea- 
Siiuremol. gebunden (Beispiel: Ni-Alanin), so tritt ein Cottoneffekt dann auf, wenn 
der Nebenyalenzring das as. Kohlenstoffatom enthalt. — Manche innerkompleie 
Kupfersalze bilden eine Ausnahme von diesen Regeln; das Auftreten des Cotton- 
effektes in Kupfersalzen, die nach den Regeln ihn nicht aufweisen sollten, beruht 
aber darauf, daB diese Salze (z. B. aus Kupferhydroxyd u. d-Oxyraethylencampher) 
an sich spaltbar sind. — t)ber das Yerh. der Kobalt-Alaninkomplexe siehe S. 479. 
Mit l-Asparaginsaure bildet Co(OII)3 einen permanganatfarbenen Laek, worin Yf. 
ein doppeltkomplexes Salz I I  yermutet, weil das aus I I  durch Alkali gewonnene 
einfach komplexe Salz eine andere Drehung u. andere Rotationsdispersion zeigt. 
(Ztschr. f. physik. Ch. 114. 485—99. Groningen, Univ.) Bikerman.

E v an  M atthew  R icharda und Thom as M artin  Low ry, Die Rotationsdispersion 
organischer Verbindungen. XIV. . Einfache Disperńon in  l-Methylct/clohexyliden- 
4-es8igsaure. (XIII. ygl. S. 1682.) Die Messungen wurden mit der d- u. i-Form

der l-Methylcyclohexyliden-4-essigsaure, ^ > C < ę | ^ ę | j [ s> C —C < ^ 0 0 1 [ , ttUB‘

gefiihrt. Die beobaehteteu W erte werden mit den nach der Gleichung:
« /a « o i =  0,2422 / (A2 -  0,056) 

berechneten yerglichen. Die Dispersion kann im Bereich der B eobachtungen u. 
MeBgenauigkeit durch einen Term der Gleichung von D r u d e  ausgedruckt werden. 
Die Prufung auf komplexe Rotationsdispersion ist hier nicht angezeigt. Die
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Dispersionskonstante —  0,056 entspricht einer Wellenl&nge L =  2364 A. Direkte 
Messungen des molekularen Extinktionskoeffizienten ergaben, daB die allgemeine 
Absorption in diesem Wellenlangengebiet etwa 100-mal groBer ist ais die maximale 
selektiye Absorption von Campher u. Campherehinon. Die Unmoglichkeit, eine 
selektiye Bandę bei diesen Wellenlangen nachzuweisen, beweist noch nicht die 
Komplexitat der Dispersion. Die Sfiure enthśilt nur eine ungesStt. Gruppe, das

konjugierte System ^>C—CH— , dereń charakterist. Frequenz durch die

Dispersionskonstante der Drudeschen Gleichung ausgedruckt sein dUrfte. (Journ. 
Chem. Soc. London 127. 238—40.) H o r st .

Thomas M artin  L ow ry  und Jo h n  O ntram  C utter, Die Rotatiotisdispersion 
organisclier Verbindungen. X V . BorneolCampher und Campherehinon. Der Ursprung 
von ktnnplexer und anomaler Rotationsdispersion. (XIV. vgl. vorst. Ref.) Fiir 
41 Wcllenliingen im siehtbaren u. ultravioletten Gebiet kann die Rotationsdispersion 
einer konz. Lsg. yon Campher in Bzl. zufriedenstellend durch die Gleichung:

[a] =  29,384/(*J — 0,0872) — 20,138/(A2 — 0,05428) 
wiedergegeben werden. Der Niederfreąuenzterm entspricht einer um 70 A groBeren 
Wellenlange, ais der Hauptbande bei 2880 1. yon Campher in Bzl. zukommt. Die 
Dispersionskonstante einer aus drei Konstanten zusammengesetzten Gleichung fiir 
die Lsg. von Campher in cyclo-Hexan zeigt weitere Verschiebung um 70 Einheiten. 
Die Rotationsdispersion von Borneol im siehtbaren Spektrum wird durch die 
Gleichung [a] =  9,7866 / (i* — 0,07442) — 3,286 / }■? ausgedruckt, diejenige von 
Campherehinon durch [u ] =  —13,170/(A2 — 0,022352), wobei die Dispersionskonstante 
wiederum einer etwas groBeren Wellenlange ais der beobachteten Hauptbande ent
spricht, die wahrscheinlich mit dem wirklichen Maximum der selektiven Absorption 
ident. ist. — Das Problem der komplexen, bezw. anomalen Rotationsdispersion wird 
durch kompliziertere Beispiele niiher beleuchtet. Vff. yersuchen eine allgemeine 
Theorie des Ursprungs der anomalen Rotationsdispersion zu entwickeln. Die tjber- 
lagerungserscheinungen zweier n. Rotationen mit entgegengesetztem Yorzeichen, 
welche zu anormaler Dispersion Yeranlassung geben, lassen eine deutliche theoret. 
Bezeichnung u. Unterscheidung zwischen n. u. anormal nicht zu, wenn sic dem 
Typus mit zwei Termen entgegengesetzten Yorzeichens in der Gleichung D r u d e s  
entsprechen. Erste Notwendigkeit ist die Best., ob die Dispersion durch eine oder 
durch mehrere Termen ausgedruckt werden kann, ob die Dispersion einfaeh oder 
komplex ist. (Journ. Chem. Soc. London 127. 604—15. Cambridge, Univ.) H o r st .

H. J. Em eleus, Das Leuehten des Fhosphors. (Vgl. S. 1278.) Leuchtender P, 
frei yerbrennender P  u. leuchtendes P 2Os emittieren dasselbe Bandenspektrum 
mit 5 Banden zwischen 2370 u. 3290 k .  Im siehtbaren Gebiet ist das Spektrum 
kontinuierlieh. Es ergibt sich somit eine Analogie bei der Oxydation des P  u. 
des P20 3. (Naturę 115. 460—61. London, Imp. Coli. of Science and Techn.) Be.

A. M ickw itz, Zur Kenntnis der Borsaure-Phosphore. Im AnschluB an die 
Unterss. von T ie d e  u . W u l f f  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 588; C. 1922. I. 731 
u. friihere) weist Vf. auf friihere Angaben iiber die Phosphoreseenz der Borsdure- 
vcrbb. hin: J . S. H a l l e , Fortgesetzte Magie oder die Zauberkrafte der Natur 4. 
584 [1792] u. P. H e in r ic h , Die Phosphoreseenz der Kórper. 5 Abhandlungen. 
Niirnberg 1811—1820. — Vf. hat das yon H a l l e  angegebene Rezept reproduziert. 
Auch die Weinsaure scheint danach zur B. eines stark phosphoreseenzfShigen 
Korpers zu fiihren. Die Angaben yon H e in r ic h  (1. c.) durften zu dem SchluB 
fuhren, daB Borax ais Trager luminescenter Eigenschaften Beachtung yerdient. 
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 678—79. Dorpat, Univ.) Buscn.

W. H eisenberg , Uber eine Anicendung des Korrespondenzprinzips a u f die Frage
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nach der Polarisałion de.s Fluorescenzlichtes. (Ztschr. f. Physik 31. 617—26. Kopen- 
hagen.) K. W olf.

Lee A. Du B ridge, Posiłive Słrahlen durch uUraviolettes Licht. Vf. uberpriifte 
die Verss. von D e m b e r  (Ann. der Physik 30. 137 [1907]) iiber die positive photo- 
elektr. Emission von A u, Cu u. Al unter Anwendung yerbesserter Yersuchs- 
bedingungen. Ein wirklich positiver Strom konnte nicht nachgewiesen werden. 
Vf. fuhrt den Dembereffekt zuruck auf die durch zerstreutes Licht hervorgerufenea 
Strome. Aucli eine Entgasung der untersuchten Oberfliichen fiihrte zu keinem Auf- 
treten positiver Strome. (Physieal Ileyiew [2] 25. 201—7. Wisconain, Univ.) K. W olf.

Aa. K olloidchem ie. C apillarchem ie.
W ilhelm . B iltz, Zur Theorie der Quellungs- wid Eeversibiliłdtserscheinungen bei 

Kolloiden. Vf. behandelt Quellungs- u. Losungsvorgiinge bei festen Korperu im 
AuschluB an die fiir die B. von Hydraten u. Amminen entwickelte Theorie. Da- 
nach ist die Warme Q', die bei der Aufnahme eines Liganden gewonnen wird, 
gleich A! — E, wobei A! die Anlagerungsarbeit bedeutet u. E  durch den Ausdruck

E  3* U0 [ l  — 1 IV  D  (1 — l/w)] (U0 =  Gitterenergie des urspriinglichen Gitters, 
n —  Exponent des Bohrschen AbstoBungsterms, D  =  Dehnung) gegeben ist. Die 
Ubertragung dieser Formel auf Quellungserscheinungen zeigt, daB fiir gleiches D 
u. nicht allzu groBe Variationen von A! u. n  die Gitterenergie fiir die Moglichkeit 
einer Quellung maBgebend ist, so daB im allgemeinen hierzu nur Molekiilgitter 
relativ geringer Energie (EiweiBkorper, Lipoide usw.), aber nicht Ionengitter mit 
ihrer durch ełektrostat. Kriifte bedingten hohen Energie befShigt sind, u. daB 
erstere bei unbegrenzter Qiiellung reversible Lsgg. hydrophiler Kolloide, letztere 
wenn uberhaupt nur irreversible kolloide Lsgg. bilden. Aucb die Erscheinung der 
Hysterese, der Vorquellung u. der Wrkg. von Schutzkolloiden kann unter deneelben 
Gesichtspunkten gedeutet werden. (Kolloid-Ztschr. 36. Erg.-Bd. 49 — 52. Han- 
nover.) KrCger.

H en ry  Siedentopf, i i  ber den Naćhweis der Form von UUramikronen. Ein Vers. 
des Vfs., das bei der Totalreflektion in das zweite Medium eindringende Licht fur 
die Funkelerscheinung nicht kugeliger Ultramikronen auszuniitzen, miBlang; die zu 
diesem Zwecke konstruierte lichtstarke Anordnung gestattet jedoch die Licht- 
bewegung im zweiten Medium genauer zu priifen, z. B. die Annahme von VoiGT 
von der Existenz einer selbstiindigcn u. lichtstarken Oberflachenwelle zu wider- 
legen, u. ist zum ultramikroskop. Studium von YorgSngen an GlasoberflSchen, wie 
Fluorescenz u. Adsorption, geeignet. Dagegen bot eine tJbertragung der Michel- 
sonschen Methode der interferometr. Messung von Fksternen auf das Mikroskop 
u. Ultramikroskop einen gangbaren Weg, um die GroBe von Ultramikronen zu 
messen u. die Form einfacher Teilchen zu bestimmen. Das Yerf. wird fur den 
Fali selbstleuchtender punktformiger u. nicht punktformiger Teilchen mathemat 
erlautert. (Kolloid-Ztschr. 36. Erg.-Bd. 1—14. Jena.) KrOgee.

A. de G regorio Bocasolano, Uliramikroskopie und Koagulation. (Ygl. Kolloid- 
chem. Beihefte 19. 441; C. 1924. II. 2453.) Yf. empfiehlt die ultramikroskop. Be- 
obachtung zum Studium von Koagulationsyorgangen. Wenn makroskop. feststellbare 
Merkmale fehlen, zeigt das Aufhoren der Brownschen Bewegung bei einzelnen 
oder samtlichen Partikeln einer kolloidalen Lsg. teilweise oder vollstiindige Koagu- 
lation an. Nach Ansicht des Vfs. sind alle Vorgange, bei denen eine Trennung 
der dispersen Phase vom Dispersionsmittel stattfindet, d. h. Koagulation, Krystalli- 
sation, Ausfallung, unter demselben Gesichtspunkt zu betrachten. (Kolloid-Ztschr. 
36. Erg.-Bd. 80—82. Saragossa, Univ.) KrOgeb.

G. Kossi und M. A n d rean e lli, Elektrische Leitfiihigkeit und Koagulationsver-
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mogen der Sauren und Basen. Die Regeln von P ic t o n  u . L i n d  eh  bezw. H a r d y , 
daB gleichstark koaguliercnde Lsgg. von Sauren (bei negatiyen Kolloiden) oder 
Basen (bei positiv geladenen Kolloiden) gleiehes elektr. Leityermogen haben sollen, 
erscheint, wenn man sie naher diskutiert, unwalirscheinlieh. Gleichleitende Lsgg, 
von HC1 u. HaS04 fiillen kolloide Lagg. von As2S3 oder von Ifongorot deutlich 
verschieden, gleichleitende Lsgg. von KOI! u. NaOH koagulicren Lsgg. von Fe(OH)3 
oder von Methylyiolett ganz yerschieden. Aueh die gleiche Anzahl von H‘- oder 
0H'-Ionen, die nach P e r r in  ausschlaggebend sein soli, fiihrt nicht zu den gleichen 
Fśillungserscheinungen, da diese nicht einfacher elektr. Natur sind. So wird eine 
kolloide Lsgg. von As2S3 stiirker durch HC1, eine Kongorotlsg. besser durch gleich 
gut leitende H2S04 koaguliert, was nach P e r r in  nicht yorkommen dilrfte. (Gazz. 
chim. ital. 55. 99—103. Bologna, Univ.) ■ W . A. R o t h .

Fil. B ottazzi und G. B e rg am i, Wirkung niederer Temperaluren a u f fliissige 
kolloide Sgsłeme. Elektrolytreiche EiweiBlsgg. koagulieren bei ca. 0° nicht, solche, 
bei denen die Elektrolyte zum groBten Teil wegdialysiert wurden, koagulieren teil- 
weise (Triibung); diese Koagulation ist reyersibel. Zwischen yerschiedenen Proteinen 
bestehen Unterschiede, z. B. bleibt das Blut von Octopus u. wohl aueh das Ilamo- 
globin nach Elektrolytentfernung selbst bei — 4° noch klar. Neutrale Elektrolyte 
Etabilisieren die dialysierten Proteine gegen die Fallung durch niedere Temp. 
Denaturierung tritt selbst bei —25° u. Gefrieren nicht oder kaum merklich ein. 
Das natiye Blutserum u. Plasma ist gegeniiber Kalteeinw. sehr stabil; erst Entzug 
seiner Elektrolyte, insbesondere seiner Alkalisalze oder Zusatz geringer Saure- 
mengen, die reine Kolloide dem isoelektr. Zustande nghern, bewirken, daB die 
weniger stabilen kolloiden Anteile koagulieren. (Arch. di scienze biol. 6. 74—93, 
1924. Neapel, Lab. di fisiol.; Ber. ges. Physiol. 29. 509. Ref. Ma t u l a .) W o l f f .

W olfgang P au li und E m erich  Y alkó, Beitrdge zur allgemeinen Kolloid- 
chemie XVI. Die Konstitułion der Kieselsauresole I. Es wird die elektr. Leitf&hig- 
keit u. die [H‘] yon Kieselsauresolen yerschiedener Herstellungsart bestimmt. Die 
dialysierten Sole besitzen eine wohl definierte, ziemlich betrachtliche Eigenleitfahig- 
keit, gekennzeichnet durch ihre Konstanz bei der Dialyse, die beim Fehlen auBerer 
Storungen monatelang unyerfindert bleibt. Sie enthalten H- u. Na-Ionen ais Kat- 
ionen in wechsclndem Verhiiltnis nach dem Schema [x (S102 -)- n II20) •»/ S i03II ] -f- 
y Na+ bezw. [x (Si02 n HsO) • y  Si03II ] y  I I + . Durch Elcktrodialyse konnten 
re>n aeidoide Sole, die gegen Methylorange sauer reagierten, gewonnen u. yerd. 
Sole bis auf ca. 6% konzentriert werden. Fiir die Anzahl der auf eine Ladung 
cntfallenden neutralen Moll. wurden W erte zwischen 320 u. 1200 gefunden. (Kolloid- 
Ztschr. 36. Erg.-Bd. 334—40. Wien, Uniy.) K r Og e r .

B. Papakonstan tinou , Die Schutzuńrkung der Seife a u f Goldhydrosole nach 
Zsigmondy. (Kolloid-Ztschr. 36. Erg.-Bd. 329—33. — C. 1925. I. 2062.) K r Og e r .

L. Gurwitsch, Uber einige kolloide Eigenschaften der Seifenlonungen. Die 
Alkalisalze der Naphthensduren yermogen betrfichtliche Mengen Mineralol zu losen; 
die Loslichkeit steigt sclmeller ais die Konz. der Seifenlsg. u. nimmt mit dem 
■nittleren Mol.-Gew. der Naphthensaure zu, beim Erhitzen ab. Die Erscheinungen 
werden dahin gedeutet, daB die Ólmoll. Hullen um die Seifenmizellen bilden u. daB

Adsorptionsvermogen der letzteren mit steigender TeilchengroBe zunimmt. 
^er Zerfall groBer Seifenmizellen in kleinere beim Erwarmen SuBcrt sieh aueh in 
der Zunahme der Oberflachenspannung zwischen Seife u. 01. Lsgg. der reinen 
^aphthensiiuren zerstiiren wss. Erdolemulsionen, bei Ggw. yon gel. Mineralol sind 
sie dagegen unwirksam. (Kolloid-Ztschr. 36. Erg.-Bd. 196—99. Moskau, Warme- 
lechn. List.) K r Og e r .

A. P. Cary und E rie  K. R idea l, Das Verhalten von Krystallen und Linsen 
ton Fetten au f der WasseroUerfldche. YiT. bestimmen an diinnen monomolekularen
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Slearinsaurefilmen auf W. dic Anderung der Oberfliichenspannung mit der Temp. 
B is  zum F. nimmt diese linear mit zunehmender Temp. zu. Unter diesem Punkt 
besteht der Film aus einer kondensierten krystallisierten Phase. Zwischen dem F. 
u. einem gewissen Punkt, von welehem an der Film expandiert, nimmt die Ober- 
flachenspannung mit steigender Temp. ab. Hier besteht der Film aus einer kon
densierten fl. Phase. Oberhalb des Espansionspunktes nimmt die Oberfliichen- 
spannung weiterhin mit steigender Temp. ab, doch nicht mehr so schnell wie bei 
der kondensierten fl. Phase. Aus der Clapeyronschen Gleichung liiCt sich die 
WSrmetonung bei den einzelnen Umwandlungen berechnen. Beim Obergang dea 
festen kondensierten Films in den fl. kondensierten Film treten 5860 Cal. auf, beim 
t)bergang des fl. kondensierten Films in den fl. expandierten Film 6840 Cal. Die 
Summę beider Zahlen, welche die SchmelzwSrme ergeben muB, stimmt mit den ge- 
messenen Werten hinreicliend iiberein. (Naturę 115. 457—58. Cambridge.) B ecker.

A. B atschinski, Oberflachenspannung, Dichte und Viscositat. Die von Macleod 
(Trans. Faraday Soc. 19. 38; C. 1923. IU. 1194) aufgestellten Beziehungen zwischen 
OberflSehenspannung, D. u. Viscositiit sind vom Vf. bereits 1912 (Izvestija Fizi- 
ieskogo Instituta pri Moskovskom NauŁnom Institutie u. Ztschr. f. physik. Ch. 13. 
1157; C. 1913. I. 490) gefunden worden. (Trans. Faraday Soc. 20. 211. 1924. 
Otusi [Krim].) J o seph y .

W olfgang  Ostwald, Zur Theorie der Liesegang'schen Ringe. Es wird eine 
neue Theorie des Phanomens der Liesegangschen Binge entwickelt, die der Nieder- 
schlagsbildung yorangehende period, riiumliehe Konzentrationsiinderungen ais Ur- 
sache des Ausbleibens u. Auftretens einer Fiillung ansieht u. die bisher benutzten 
Annahmen von Peptisation u. Koagulation des Nd., Adsorptionserseheinungen u. 
dgl. ais sekundiire Faktoren betrachtet. Vf. geht davon aus, daB in allen Systemen, 
in denen period. B. von Ndd. eintritt, m in d esten s drei Diffusionswellen bestehen, 
indem die ursprunglichen Reaktionskomponenten gegeneinander, das 1. Reaktions- 
prod. nach innen u. auBen diffundiert. Wenn die betreffende Fiillungsrk. unvoll- 
stiindig, d. h. die Geschwindigkeit der Gegenrk., die im Sinne einer Auflosjing 
wirkt, von gleicher GroBenordnung ist wie die Geschwindigkeit der Hauptrk., so 
konnen die durch die yerschiedene Fortpflanzungsgeschwindigkeit u. Fortpflanzungs- 
richtung der Diffusionswellen yerursachten period. Sehwankungen in den Mischungs- 
yerhaltnissen der drei mobilen Komponenten zu Ringbildung fiihren, indem rhytm. 
das zur Fiillung erforderliclie krit. Misehungsyerhaltnis unterschritten wird. Die 
„DifFusionswellentheorie“ wird dadurch gestiitzt, daB man durch Variation einer 
Komponente im Sinne einer einseitigen Verschiebung des M assenw irkungsgcsetzes  
period. Niederschlagsbildung in kontinuierlielie yerwandeln kann u. daB in manchen 
Fiillen nachtriigliches Eindiffundieren des Reaktionselektrolyten im UberschuB die 
Ringe zerstort, yorlieriger Zusatz statt kontinuierlicher Ndd. Ringe entstehen liiBt- 
Bei PbS04 wurde nicht nur period. Fiillung sondern auch period. Aufliisung beob- 
achtet. (Kolloid-Ztschr. 36. Erg.-Bd. 380— 90. Leipzig.) KROGER.

F ritz  L o eb en ste in , Uber quellungsfordemde Wirkung von Alkohol. (Ygl- 
Kolloid-Ztschr. 34. 227; C. 1924. II. 667.) Die Verss. waren zum Zweck der Fest- 
stellung des Wasserbindungsyermogens der menschlichen Haut im SSuglingsalter 
yorgenommen worden. Zum Modellvers. diente nichtchromiertes Ifautpuluer, das 
geąuollen wurde (24 Stdn. Wasserąuellung). Die darauf yorgenommene Entquellung 
mit 94°/0ig. A. wurde ebenfalls weitere 24 Stdn. messend yerfolgt. In den Serien 
mit 0,4 g Hautpulyer bewegte sich die Entąuellung zwischen 10—18°/0; bei 0,6 g 
Hautpulyer zwischen 12,5 u. 17,5°/0. Die Geschwindigkeit der Wasserąuellung 
betrug im Durchschnitt 15—20 Min., die Alkoholentąuellung 25—30 Min. Der 
EinfluB von ais ąuellungsfordernd bekannten anorgan. Siiuren auf die Quellungs- 
zeit u. auf die Wrkg. des A. wurde untersuclit an n-HCl, H tSOi, Essigsoure,
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n-Buttersiiure (stiirkste Wrkg.), Propionsdure u. l-Milchsdure. Auffallend war die 
Wrkg. dieser Substanzen auf die Fiihigkeit des A., die sich hier in entgegen- 
gesetzter Richtung, d. h. in Quellungsvermehrung statt Entąuellung auBerte, in 
teilweise lioherem Mafie ais die Wasserąuellung. Ahnlich wie HC1 wirkt auch 
KOII u. Kalkwasser. An Spaltprodd. des Eiweifies wurden mit Hinblick auf die 
Bedeutung fiir den Stoffwechsel untersucht; Aminosauren wie Glykokoll, Alanin u. 
Asparaginsaure, wovon nur letztere wesentlich fordernd wirkt in der Richtung der 
Quellung sowohl in der W.- wie in der A.-Reihe. Tyrosin u. Phenylalanin zeigen 
Quellungsverminderung. Fordernd wie die organ. Siiuren wirkten die Faulnisprodd. 
Phenylessigsdure u. Phenylpropionsćiure. Ais Prodd. weitgehendster bakterieller 
Zers. wurden untersucht: Kresol, Phenol u. Indol, die erlieblich entąuellend wirken 
konnen. H am stoff wirkt ąuellungssteigemd, ebenso sein Acełat, aber nicht das 
Sulfat. Die Kolilenhydrate wirken erwartungsgemiifi stark entąuellend, besonders 
aber bei Zusatz von A. Gleichmiifiig yerhalten sich Saccharose u. Maltose (starkste 
Quellungsverminderung). Milclizuckcr zeigt dagegen geringe Quellungsvermehrung. 
Die Glucose nimmt eine Mittelstellung zwischen den Biosen ein. 0,5-n. Kojfein 
wirkt quellungsvermehrend, bei Zusatz von A. starko Entąuellung. (Kolloid-Ztschr. 
35. 345—53. 1924. Leipzig, Uniy.) H o b s t .

Rene A udubert und M arg u erite  ftu in tin . fjbcr den Yorgang der Ionen- 
adsorption. Vff. leiten eine Gleichung fur die Ionenadsorption ab: <7 =  a { e ^ s,‘)v-C'-', 
worin <7 =  D. der adsorbierten Ionenladungen, s0 =  D. der elektr. Ladung einer 
Oberflache, V  =  Yalenz des Ions, C =  Konz. im Gleichgewichtszustand, u  u. 
fi == Konstanten. Zwecks Priifung der Theorie wurden Verss. mit Suspensionen 
von Mastix, Gummigutt u. mit Gelałine durchgefuhrt. Fiir Mastix u. Gummigutt 
wurden die Ladungsanderungen durch mikroskop. Messung der Bewegliehkeiten 
bestimmt; fiir Gelatine die Methode der Konzentrationsketten angewandt. Ist Z70 
die Beweglichkeit vor dem Elektrolytzusatz u. U die einer Elektrolytkonz. C ent- 
sprechende, so ergibt sich Z70 — U —  o  —  B  C Es zeigt sich, daB, wenn _B„ 
B2i Bs die entsprechenden W erte des Koeffizienten B  fur ein-, zwei- u. dreiwertige 
Ionen sind, daB B., =  u. B 3 —  B xs, d. h. B  —  A v, was in Obereinstimmung 
mit der Theorie ist. Beziiglich der Ionenadsorption durch Gelatine konnten bisber 
nur geniigend genaue Resultate fiir Ag erzielt werden. In Zusammenfassung ergibt 
sich fiir den Vorgang der Ionenadsorption, daB jedesmal dann, wenn das Ezperi- 
ment die theoret. Formel bestiitigt, zwischen Adsorbens u. Adsorptiv keine bezw. 
zu yemachlassigende chem. Yorgiinge stattfinden. (C. r. d. l’Acad. des sciences

W. A. P a tric k , Capillare Adsorption. (Vgl. S. 1285. 1688.) Die esperimen- 
tellen Ergebnisse u. die theoret. Betrachtungen der friiheren Mitteilungen ergeben 
zusammenfassend, daB sich die Adsorption von Gasen u. Fil. durch jSiOj-Gel reeh- 
ner. behandeln laBt, wenn man sie allein auf Capillarkrafte zuriickfuhrt u. ver- 
schieden weite Capillaren im inneren Yol. des Gels annimmt; dabei bestehen aber 
wegen des Yersagens der gewohnlichen Capillaritatsgesetze in sehr engen Rćihren 
gewisse quantitative Scbwierigkeiten. (Kolloid-Ztschr. 36. Erg.-Bd. 272—77. Baltimore, 
Univ.) " K r Og e r .

J. B. F ir th  und F. S. W atson , Die katalyłische Zersetzung von Wasserstoff- 
superoxydld$ungen durch Knochenkohle: Die Uerstellung von hoch aktiver Knochen- 
kohle. (Vgl. Trans. Faraday Soc. 19. 601; C. 1924. II. 424.) Rohe Knochenkohle 
zersetzt ILfi., nur langsam. Es kann ihre katalyt. Wirksamkeit aber wesentlich 
geateigert werden, wenn sie nach sorgfaltiger Reinigung im Vakuum auf 600° u. 
dann auf 900° erliitzt wird. Eine Adsorption von J„ u. nachfolgende Entfernung 
desselben sowie anschlieBende Warmebehandlung steigern die Aktivit>it noch weiter.

180. 513—15. K . W o l f .

VII. 1 . 168
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Die Aktiyitatszunahme ist mit einer VolumvergroBerung yerbunden. So priiparierte 
Knochenkohle aetzt innerhalb von 1 Min. 80°/0 Oj einer 10°/oig. H20 2-Lsg. in Frei- 
heit. Bei einer anderen Probe wurden 98°/0 Os innerhalb von 6 Min. frei gemacht. 
Eine mehrmalige Jodbehandlung u. Erhitzung steigert die Aktiyitat der Kohle nicht 
weiter, selbst wenn das Yol. noeh weiter zunimmt. A. yermag teilweise von der 
hoeh aktiyen Kohle in Aldehyd umgewandelt zu werden. (Trans. Faraday Soc. 20. 
370—77. 1924. Nottingham, Univ.) B ecker.

"W erner M ecklenburg , Die Mełhylenblauprobe, ein Beiłrag zur Fragc nach 
der Bewertung aktiver Kohle. (Ygl. S. 147.) Vf. weist darauf hin, daB die Methylen- 
fcZauprobe in ihrer ubliehen Ausfuhrungsform unzweckmiiBig ist, u. berichtet iiber 
die Grundlagen eines geeigneteren Verf., bei der die Menge m der Kohle bestimmt 
wird, die zur Entfiirbung einer gegebenen Methylenblaulsg. in einer bestimmten 
Zeit Z  erforderlich ist. Fur Kohlen yerscliiedener Herstellungsart ergab sich die 
Beziehung (m — a) ■ Z  =  K, wobei die Konstantę a mit steigender spezif. Ober- 
flache O der Kohle abnimmt, wShrend die Konstantę K  anniihernd durch die 
Gleichung K -O lA =  konst. gegeben ist. (Kolloid-Ztsclir. 36. Erg.-Bd. 132—42. 
AuBig, Zentral-Lab. dea Yereins fiir chem. u. metaUurg. Produktion.) K rO ger.

H. F reu n d lich  und A rth u r H. F ischer, U ber die Kinełik der Oxydation des 
Thioharnstojfes an Kohle. Thiohamstojf wird aus W. an Blutkohle gemaB der ge- 
wohnlichen Adsorptionisotlierme adsorbiert; bei 25° aind u  —  0,0767 millimol/g 
Kohle, 1/k =  0,714, bei 35° u  =  0,0857, l/n  =  0,602. Das Gleichgewicht stellt 
sich in 5 Minuten ein; bei l&ngerer Beriihrung mit der Kohle wird Thioharnstoff 
oxydiert. Aua der Kohle kann nach der erfolgten ThioharnstofTosydation Schwefcl 
ausgezogen werden; mit W. extrahiert man eine organ., N u. S enthaltende, in A. 
u. Eg. 1., in Bzl., Aceton u. A. unl., bei 125—126° selim. Substanz, die yielleicht 
ein Analogon zu der Hectorschen Base, die bei Oxydation des Phenylthioharnatofls 
entsteht (ygl. F r e u n d l ic h  u. B je rc k e , Ztschr. f. physik. Ch. 91. 1 ; C. 1916.1. 414), 
darstellt. Bei der Oxydation wird Oa aus der Atmosphiire aufgenommen, laBt man 
also die Ek. aich in einem yerachloaaenen GefaB yollziehen, so kann die Oxydations- 
geschwindigkeit v manometr, yerfolgt werden. Die Abhiingigkeit der v von der Konz. 
des Thioharnstoffes in der Adsorptionsschicht o gibt die Gleichung v — k-aj(q  +  sa) 
wieder, q eine der maximalen (in Abweaenheit von Thioharnatoff) an der Kohle 
adsorbierten Oa-Menge umgekehrt proportionale GroBe, s eine andere Konstantę. 
Mit dem 0 2-Druck steigt die v nach der Adsorptionaiaotherme. Der Temperatur- 
koeffizient zwischen 25 u. 45° betragt 1,62. Bei lSngerer Yersuchsdauer maclit 
aich die Storung durch Reaktionsprodd. bemerkbar; Vfi". erklaren diesc Hemmung 
dadurch, daB die Reaktionsprodd. die Reaktionsteilnehmer von der wirkaamen Obcr- 
flaehe yerdriingen. Methyl-, Ałhyl- u. Propylurethan yerzdgern die Oxydation etwa 
entaprechend ihrer Adaorbierbarkeit; HCN ist in geringer Konz. unwirksam. — Da 
es sich, im Gegensatz zu den mit Phenylthioharnatoff durcbgefiihrtcn Verss. von 
F r e u n d l ic h  u . B je rc k e  (1. c.), erw iea, daB die v nicht durch die Diffusiona- 
geachwindigkeit dea O, geregelt wird, bo nahmen Vff. auch die Unters. des Phcnyl- 
thiohamsło/fes wieder vor. Es wurde ein dem Thioharnstoff durchaus iihnliches 
Verh. featgeatellt. (Ztschr. f. phyaik. Ch. 114. 413—29. Berlin-Dalilem , Kaiser- 
W ILHELM-Inst. f. phyaik. Ch.) B ikerm an.

E. B eri und E. W achendorff, Adsorpliojisversuehe mit Losungen. (Ygl. Ztschr. 
f. angew. Ch. 37. 747; C. 1924. II. 2639.) Es wird die Adsorption von Krystall- 
violełł aus W. u. Tetralin, von Brucin aus W. u. Toluol, u. von ,/2 aus wss. KJ- 
Lsg. u. aus Toluol durch yerschiedene Sorten Kohle u. durch SiO,-Gel unteraucht 
u. die Ergebniaae mit den Werten fur die integralen Benetzungawarmcn der cin- 
zelnen Adsorbienten mit W. u. mit Bzl. yerglichen. Mit Auanahme der Adsorption 
yon J j aus Toluol durch SiOs-Gel adaorbieren hydrophobe Adaorbcntien aus wss.
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Lsg. besser, hydrophile sclilechter ais aus einer Lsg. in einem hydropoben Lćisungs- 
mittel. (Kolloid-Ztschr. 36. Erg.-Bd. 36—40. Darmstadt, Techn. Hochschulc.) Kr O.

A. F. Joseph., Die Wirkung von Kicsclsaure a u f Elcktrolyte. Bemerkung zu 
der Notiz von MOKIIERJKE (S. 1436). Silicagel tibt keine adsorbierende Wrkg. auf 
Siiuren aus. Mit HC1 gereinigtes Gel wurde mit K^G03 geschmolzen, aber keine 
Spur von Cl gefunden. Dagegen bindet unreine KieselsSure infolge ihres Alkali- 
gehaltes H-Ionen. (Naturę 115. 460. Khartoum.) B e c k e r .

W. A rzichow ski, Uber die QucUungstempcratur der Stdrkekorner. Zur Best. 
der Temp. der Quellung von Stiirkekornern in W. yerwendet Vf. die statist. Methode: 
Man hSlt Starkesuspensionen mit moglichst gleichen Teilehen 2 Stdn., bezw. 40 Min., 
bei einer konstanten Temp. u. bestimmt darauf u. Mk. die Anzalil der un-, halb- u. 
totalgequollenen Korner. Ais „halbgeq'uollene“ werden die Korner bezeichnet, die 
schwach u. stark doppelbrecbende Bezirke gleichzeitig aufweisen. £ s wurden 3 Ver- 
suchsreihen ausgefuhrt, wobei ca. 200000 Korner gezahlt wurden. Die Quellung 
beginnt bei ca. 55°, bei 67,5° sind meistens alle Korner gequollen. Die mittlere 
Temp. der yollstandigen Quellung ist 60,97 0,10°. Die Streuung um diesen
Mittelwert gehorcht dem GauBschen Feblergesetz nur in erster Niiherung: die 
Kurve „Zalil der gequollenen Korner-Temp.“ ist zu asymmetr. Es wurde dennoch 
kein Anzeichen auf das Vorhandensein zweier Stiirkesorten gefunden. (Buli. Acad. 
St. Pćtersbourg [6] 1918. 349—68. Nowotscherkassk.) B ik e r m a n .

W ilhelm  B achm ann und C arl B rieger, Uber die Benetzungswarme von Ol 
zu Metali und ihre Beziehung zur Schinierergiebigkeit. Vff. yersuchen die Schmier- 
ergiebigkeit von Ólen, die durch dereń capillare Beziehungen zum Lagermetall, 
namlich durch die Haftfestigkeit u. Feinheit der Olfilme auf der zu schmierenden 
Oberflache bedingt sind, durch Messung der Benetzungswarmen der Ole an Metall- 
pulver zahlenmaBig auszudriicken. Es werden ais hochwertige Schmiermittel 
Rizinusol, Leinol, Maschineiiol-Destillał u. Maschinaiol-Raffinał, ais minderwcrtige 
fl. Paraffin, durcliweg mit Bzl. verd., ferner Petroleum allein u. mit Zusatz von 
1% Olsdure gepriift; ais Adsorbens dient durch Reduktion von Cu(OH)2 im Hj- 
Strom dargestelltes Ott-Pulver. Die BenetzungswSrmen betragen bei den gut 
schmierenden Ólen 11—15 cal/100 g Cu, bei den andem 3—6 cal/100 g Cu u. gehen 
mit der Schmierergiebigkeit Hand in Hand. Zusatz von Ólsaure zu Petroleum 
steigert dessen Capillaraktiyitfit erheblich. (Kolloid-Ztschr. 36. Erg.-Bd. 142—54. 
Seelze (Hannoyer), Lab. der E. de Haen A. G.) K r Og e r .

R ichard  Lorenz und W ilh e lm  E ite l,  Die Dispersoide der Mineralwelt und 
ier Sclilacken. Yff. stellen die B. von Metallnebeln in Salzschmelzen mit den 
Triibungserscheinungen in homogenen Systemen luiyollkommen mischbarer Fil. u. 
dem Verh. wasserhaltiger, durch Erhitzen von Glas mit W. unter Druck her- 
gestellten Silicatmassen in Parallele u. besprechen das Auftreten yon Entmischungs- 
vorgangen in techn. Sulfid-Silicatschmelzen. Es werden zahlreiche Beispiele aus 
dem Mineralreich fiir Entmischungsdispersoide fl. Teilphasen aus fl.-homogener 
Phase u. fur Entmischungsdispersoide krystallisiertcr Stoffe aus homogener Misch- 
krystallphase angefiihrt u. die Bedeutung der Metallnebel fiir die allochromat. 
Parbung yon Gesteinen heryorgehoben. (Kolloid-Ztschr. 36. Erg.-Bd. 41—44.) K r (J.

C. Mineralogische und geologisclie Chemie.
A. Schubnikow , Zur Frage der Krystallstruktur. I. KrystallflSchen kcinnen in 

emzelnen Atomen angehorige ebene Bezirke eingeteilt werden; die Bezirke mussen 
wohl gesetzmaBige Formen haben. Vf. untersucht nun, wie eine Ebene von Viel- 
ecken ausgefullt werden kann , dereń Ecken Ausgangspunkte gleicher Biindel yon

168*
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Geraden (Vieleckseiten) sind. (Buli. Acad. St. Petersbourg [6] 1916. 755—79. Moskau, 
Schanjawski-Univ.) B ik er m a n .

E. K ostylew a, Mineralien der Unteren Tunguska. Vf. beachreibt die von 
T s c u e k a n o w s k i im Jahre 1873 an der Unteren Tunguska gesammelten Mineralien, 
namentlich die zahlreichen Zeolithe. (Buli. Acad. St. Petersbourg [6] 1916. 1069—82. 
Petrograd. Frauenhoohsch.) B ik er m a n .

N. K urnakow , Uber das Vorkommen eines Kaliumminerals — des Chlorkaliums 
oder Sylvins — in Rufiland. (Buli. Acad. St. Petersbourg [6] 1916. 1411—12. — 
C. 1923. III. 609.) B ik er m a n .

U. K urnakow , K. B jeloglasow  und M. Schm atko, Lagerstdtte des Chlor
kaliums in der salztragcnden Schichł von Solikatnsk. (Vgl. vorst. Ref.) (Buli. Acad. 
St. Pćtcrsbourg [6] 3917. 467—74. Petrograd, Berginst) B ik er m a n .

L. Iw anow , Calcit, Qttarz und Proclilorit aus dem Kaukasus. Mineralog. Be- 
schreibung einiger Muster. Es wurden zahlreiche flachę Bergkrystalle gefunden, 
die sSmtlich einen achsialen Streifen aus Einschliissen tragen; sie sollcn aus in 
einem Spalt flieBender FI. auskrystallisiert sein, wobei ein Gasblaschenstrahl dic 
Krystallisation ausgelost bat. — Ein Proclilorit wurde therm. Analyse unterworfen; 
es wurde nur eine endotherm. Rk. bei ca. 600° festgestellt. Die Zus. des Gesteins 
war: 23,96% Si02, 21,76 Al,Os, 32,66 FeO, 9,43 MgO, 10,69 hygroskop. W., 0,62 
bei 600° entweichendes W. (Buli. Acad. St. Pćtcrsbourg [6] 1916. 621—32. 
Ekaterinoslaw, Berginst.) B ik er m a n .

H. Backlund, Skapolith vom Flusse Kanda (ICreis Kemj, Gouv. Archangelsk). 
Doppelbrechung: 0,025—0,026. Spaltbarkeit nach {100}. D. 2,711. Einschlusse: 
Chlorit, Quarz, Albit, Muskoyit, ein Carbonat aus der Gruppe von Ankerit oder 
Mesitin. Zus.: Si02 50,35%, A120 3 25,86, F e,0 3 (u. FeO) 0,13, MgO 0,23, CaO 11,96, 
Na^O 7,04, KjO 0,62, C02 2,65, S 0 3 0,36, Cl 1,03, II20  0,25. In der Borgstromschen 
Bezeichnung (Ztschr. f. Krystallogr. 54. 238; C. 1915. I. 455) wiirde das Minera! 
ais 49 Ma -j- 51 Me dargestellt werden. (Buli. Acad. St. Pćtersbourg [6] 1917. 
19—20.) B ik er m a n .

A ntonio Cavinato, Untersuchungen uber den Quarz. Korrosionspliarwmene an 
einem Quarzkrystall vom Miagegletscher (M. Bianco). (Atti R. Accad. dei Lincei, 
Roma [6] 1. 246—51. Padua, Univ.) Za n d e r .

E. K ostylew a, Uber die Korrosionsformen der Topaskrystalle aus Schaitanka 
(Ural). Bescbreibung einiger Krystalle, die sich im Auflosungsstadium befinden. 
(Buli. Acad. St. Petersbourg [6] 1917. 1415—21. Petrograd, Frauenhochschule.) Bik.

K. N enadkew itsch , Uber die Wismutmineralien des Transbaikaliens. Die 
Riickstiinde (elektromagnet. bereichert) bei Goldgewinnung am FluB Kara (Neben- 
fluB von Schilka) enthalten 4,8°/o) die am FluB Amasar 1,5% Bi. Bi liegt ais bas. 
Carbonat vor, dessen Formel zwischen Bij03- CO,- 2 H ,0  u. B i,03* COj-3HjO
schwankt: es wurde gefunden 83,7—84,7°/0 Bi, 6,3% C02, 7,6% HaO, 0,44% SO, 
u. 1,22% A120 3, Fe,Oa u. SiOs. Durch Zers. des Minerals mit HC1 oder HN03,
Verd. der Lsg. mit "W. u. Verschmelzen des bas. Salzes mit Kalk u. Kobie isoliert 
man das metali. Bi in fast theoret. Ausbeute. — In Riickstiłnden der Wolfranimine 
an der Scherlowa-Gora wurde ein neues Wismutmineral, Basobismuthit, gefunden. 
Es besteht aus 94,49°/0 Bi20 3, 4,07% C02, l,43°/0 ILO, 0,12% Cl u. geringen Mcngen 
von As, CuO, S i02, A120 3, BeO, BiO, FesOa, WÓ3 u. Cl; die Zus. entspricht also 
ungefahr der Formel 2Bi20 3-C 0a-H20. Es wird durch gediegene Bi u. Au, durch 
Arsenkies, Beryli, Wolframit, Topas, Monazit u. Bismutsulfid begleitet. Der 
Reichtum der Mine am Minerał ist nicht bekannt, weshalb die techn. Bedeutung
desselben noch nicht klar ist. (Buli. Acad. St. Pćtersbourg [6] 1917. 447—54.
Petrograd, Akad. d. Wiss.) BIKERMAN.
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P. Ssuschtschinski, Notiz iiber den geologischen Bau und iiber die Mineralien 
der Sclierlowa-Gora in  Transbaikalien. Der Berg Scherlowa-Gora, aus dem Wolfram- 
erz gewonnen wird, liegt in Transbaikalien (116° O, 51° N ). Vf. fand im Granit- 
massiv des Berges Topas, Aąuamarin (die Brechungsindices: 1,5734 u. 1,5682), 
Beryli, Wolframit (73,28% W 0 3, 3,41 °/0 Mn20 3, Spuren S), Arsenkies (oft von 
Wismutglanz begleitet), Molybddnglanz, Flu/Sspat, Turmalin, Zinkblcnde, Pyrit, 
Kupferkies, Zinnstein, Torbernit u. Basobismutliit (vgl. N e n a d k e w it s c h , S. 2544). 
Buli. Acad. St. Pćtersbourg [6] 1917. 507—20.) B ik e r m a n .

P. Ssuschtschinski, Notiz iiber den geologischen Bau einiger neucr Lagerstatten 
des Wolframits im  siidlichen Transbaikalien. (Vgl. vorst. Ref.) Die 7 untersuchtcn 
Wolframitlagerstiitten liegen auf einer ca. 150 km langen Kurve, dereń Mittelpunkt 
Scherlowa-Gora bildet. Die ubrigen Gegenden lieiBen: Charanor, Altan, Soktuj 
(GroB- u. Klein-), Bukuka u. Bjelucha. Die vom Yf. gegebene geolog, u. petro- 
graph. Besehreibung kann nicht referiert 'werden. (Buli. Acad. St. Pćtersbourg [6] 
1917. 567—90. Nowotscherkassk, Polyteehn. Inst.) B i k e r m a s .

W. W ernadski, Bemerkungen iiber die Vcrteilung der chemischen Elemente in 
der Erdkruste. VII. (VI. vgl. S. 1578.) Die meisten Bi-Mineralien gehoren zur 
„Verwittcrungskruste“, sind also schon unter der Einw. der Atmosphiirc entstanden. 
Fur die weniger zahlreichen primiiren Bi-Mineralien ist charakterist., daB sie 
nirgends ais lierrschende Metallyerb. auftreten (im Gegensatz z. B . zum Gold in 
Quarzgangen), ■werden yielmehr von groBeren Mengen des Cu, Co, Ni, Au, Pb, Ag 
oder Sn begleitet. Die wichtigsten der primaren Mineralien sind aus dem Dampf 
abgeschieden. — Zum SchluB weist Vf. auf die Notwendigkeit hin, Bi ais Neben- 
prod. bei Gewinnung anderer Metalle zu isolieren u. nicht abzuwerfen, weil die 
Konzentrierung des Bi in der Natur nur sehr langsam u. unvollkommen erfolgt. 
(Buli. Acad. St. Pćtersbourg [6] 1916. 1323—42.) B ik e r m a n .

K. N enadkew itsch , U ber das Vorkommen von 1I.2S  im Kalkstein und Dolomit. 
Viele Kalksteine u. Dolomite entwickeln beim Zerreiben HsS (vgl. S c h a d l u n , 
S. 1971). Fiir eine quantitative B est ist aber das Zerreiben nicht geeignet. Durch 
verd. Siiure frei gewordener H2S betrSgt (in Gew.-°/0) 0,006% (Kalkstein von 
Kwarkenskaja, Gouv. Orenburg) bis 0,012% (Kalkstein aus dem Berg Murdasch, 
Turkestan, Unterkarbon). (Buli. Acad. St. Pćtersbourg [6] 1917. 1037—40. Petro- 
grad, Akad. d. Wiss.) B ik e r m a n .

W. "Wernadski, Uber den Schwefelwasserstoff im Kalkstein und Dolomit. (Vgl. 
Torst. Ref.) Vf. macht darauf aufmerksam, daB der Gehalt an HsS von Gesteinen 
verschiedener Herkunft u. yerschiedenen Alters in sehr engen Grenzen schwankt; 
die GroBe 0,01% HsS muB fiir HsS wie fiir Kalkstein (bezw. Dolomit) wesentlich 
u. nicht zufallig sein. Es ist nicht klar, entspricht diese GroBe dem Gleichgewicht 
oder nur einem stationSren Zustand. Ais Quelle des 1I2S konnen Gips oder gas- 
formiger II2S aus Naturgas angesehen werden. Im ersten Falle diirften die H,S- 
haltigen Kalksteine u. Dolomite durch Metamorphose aus an Gips reichen 
Ton- u. Mergelarten entstanden sein. (Buli. Acad. St. Pćtersbourg [6] 1917. 
1379—88.) B ik e r m a n .

P. Borissow, Silicatkrystalle aus den Dolomiten der Umgebung von Powenez.
Am Ufer u. an einigen Inseln von Olonetzsee kommen charakterist. silicathaltige 
Dolomite vor. Vf. fand Mikroklin (kirechrot, 12,75% K20 , 2,015% NajO), Albit 
(sehr oft mit eisenhaltigen Einschliissen; 68,68%  SiOs, 17,05 A120 3, 1,47% Fe20 3, 
0>70% CaO, 1,64% K.O, 9,49% N a,0, 0,32% fluehtige Bestandteile), wenig Orthoklas, 
viel Phlogopit (D. 2,75—2,81, enthalt F, 46,07% SiOs, 10,64% AlsOs, 2,20% FesOs, 
33,72% MgO, 2,87% fliichtige Bestandteile), Diopsid (schwarz oder griin, D. 3,51, 
^>85% Fe20 3, 1,59% Al^Oj). Die Dolomite sind mit einem roten Schlamm yermischt,
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der 31°/o Quarz, 27% Kaliumfeldspat, 23% Kaolin, 11% wasserfreies Eisenoxyd u. 
7% Albit enthalt. (Buli. Acad. St. Pćtersbourg [6] 1917. 1289—1314.) B ikerm an.

M. Salesski, Uber ein von einer Cyanophycee gebildetes Mecrsapropcl der Silur- 
formation. Im sogenannten Brennschiefer des Sudufers des finnisehen Meerbusens 
fand Vf. zahlreiehe Pflanzenrestc, die im W., namentlieh aber in wss. Chloralhydrat, 
ąuellen u. eine unzweideutige Ahnlichkeit mit den blangrUnen Algen Gloeocapsa 
aufweisen. Vf. belegt die Pflanze mit dem Namen Gloeocapsomorplia prisca u. sieht 
in ihr die Hauptąuelle des estliindischen „Brennschiefers", den Vf. ais Kukersit be- 
zeiehnet. Der Kukersit enthalt 64,96% C u. 8,11% H, ist also sauerstoffreicher, ais 
viele andere Sapropele. (Buli. Acad. St. Pćtersbourg [6] 1917. 3—18.) B ikerm an.

W . G othan, Zur Sumpfmoornatur der Braunkolile. Erwiderung auf die Arbeit 
von L a n g  (Braunkolile 23. 493; C. 1924. II. 2826). (Braunkolile 46. 865—66. 
Berlin.) B ie i .e n b e r g .

R. Lang, Zur Sumpfmoornatur der Braunkohle. Erwiderung auf die Entgegnungen 
G o t h a n s  (vgl. yorst. Ref.). (Braunkohle 46. 866—70. Halle a. S.) B ie l e n b e r g .

W . W em ad sk i, Uber einfache von Moureu abgeleitete Beziehungen zwischen 
einigen natiirlichen Gasen. Nach M o u r e u  (Journ. Pharm. et Chim. [7] 9. 550;
C. 1914. II. 80) ist das Verhaltnis A r : K r : Xe in Erdgasen konstant. Aus seiuen 
Verss. folgt aber eine Abhangigkeit des Verhaltnisscs von der Art der Gasąuelle: 
„Kohlendioxydquellen“ (mit einem groBen COs-Gehalt) enthalten mehr Xe u. Kr 
u. weniger Ar ais die Luft, Stickstoffquellen weichen (in geringerem MaBe) in der- 
selben Richtung ab; in Methanąuellen scheint das Yerhaltnis ein ganz anderes ais 
in der Luft zu sein. Alle an He reichen Quellen gehoren zum Stickstofftypus. 
(Buli. Acad. St. Pćtersbourg [6] 1916. 1249—52.) B ik erm a n .

N. K urnakow  und S. Shem tschuslm y, Magnesiumsalzseen von Perekop. Die
Zus. der Salzseen, die niemals mit dem Meer in Verb. waren, wird durch geringen 
Sulfatgehalt charakterisiert; das Yerhiiltnis MgSO,: MgCl, ist ca. 0. Solche Salz
seen sind fiir die Mg-Gewinnung gunstiger. Die sudlich von Perekop (Krim) gc- 
legenen Seen (Gesamtflache 163 qkm) gehoren diesem Typus an. Ihr W. enthalt 
im Sommer bis 30% gel. Salze, davon bis 25% MgClj, das also bis 80% der Salz- 
masse ausmacht. Da der Boden der Seen stets mit NaCl bedeckt wird, so liegen 
alle bei verschiedenen Tempp. bestimmten Zuss. auf den entsprechenden Isothennen 
der Loslichkeit von NaCl in MgCl2-Lsgg. (Buli. Acad. St. Pćtersbourg [6] 1917. 
137—62. Petrograd, Akad. d. Wiss.) B ik erm a n .

Y. B ianu, Die Radioaktivitat der Mineralwdsser von Olaneęti. (Buli. Section
scient. Acad. Roumaine 9. 17—20. 1924.) B e h r le .

W. Beketow , Jod, Brom und Borsaure in der Unigebung von Kertsch und auf 
der Halbinsel Taman. Unters. des Schlammes u. des W. aus Schlammvulkanen u. 
Erddlquellen in der Umgebung von Kertsch (Krim) u. auf der Halbinsel Taman 
(Kaukasus) zeigte, daB sie keine fiir die techn. Gewinnung hinreichenden Jod-, 
Brom- u. Borsiiuremengen enthalten. Die an Jod reiehste Quelle enthalt 53 g Jod 
im Liter, die an Ba0 3 reiehste 2,83 g im Liter. (Buli. Acad. St. Pćtersbourg [6] 
1916. 895—912. Petrograd, Akad. d. Wiss.) B ik erm a n .

J . W o ltje r  j r . ,  Uber die zur Ionisation des Innem  eines Sternes erforderliche 
Energie. Vf. gelangt zu dem Ergebnis, daB die durch Kontraktion gewonnene 
Energie eines Sternes nicht zur Erhohung der Molekular- u. Strahlungsenergie ver- 
braucht wird, sondern auch zur Bestreitung der Energiekosten der Ionisation bis zu 
einem solchen Betrag, daB eventuell nichts fur Strahlung iibrig bleibt. (Koninkl. 
Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 34. 29—33.) K. W olf.

J . W o ltje r  j r . ,  Uber die stationaren Ca-Linien. In Zusammenfassung ergibt 
sich, daB die Hypothese gemiłB weleher die stationaren H- u. K-Linien hervor- 
gehen aus der starken Absorption durch eine interstellare Ca-Wolke, ionisiert in
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der NShe von sclir hcifien Sterncn, nichta Unwahrschcinliches aufweiat. Lichtdruck 
u. Grayitation aind miteinander nahezu im Gleichgewicht, der auf den Stern aua- 
geubte Wideratand hat keinen EinfluB, die Geaamtmaase ist nicht ubermaBig. 
(Koninkl. Akad. van Wetcnach. Amsterdam, Wiak. en Natk. Afd. 34. 34—37. 
Leiden, Stemwarte.) K. W o l f .

D. Organische Chemie.
W ilhelm  S teinkopf, Antwort an llerrn Hans Lecher. Erwiderung auf die 

Bemerkung von L e c h e r  (S. 1598) zu S t e in k o p f  u . MOl l e r  (Ber. Dtach. Chem. 
Ges. 56. 1926; C. 1923. III. 1310.) (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 785.) B u sc h .

W. Gulewitsch, Uber den Reaktionsmcchanismus bei der katalytisclien Reduktion 
von Oximen. Erwiderung auf R o s e n m u n d  u . J o r d a n  (S. 1179.). Die vom Yf. 
vorgeschlagene ErklSrungsweise dea Reduktionsmechanismus ist fiir was. Lsgg* 
annehmbar (bei Zimmertemp.), wShrend ROSENMUND u . J o r d a n  in nicht-wss. 
Losungsmm. bei 80—170° arbeiteten. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 798.) B u s c h .

A llan B ernton, Uber aliphatische Phosphinsdureoxysauren. I. Phosphinsaitre- 
oxypropionsaure. (Vorlaufige Mitt). (Vgl. N y lć n , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 
1023; C. 1924. II. 304). Phosphinsaureoxypropionsaurc, C3H70 6P =  (IIO)2P (: O)1 
C(GH3)(OH) • CO OH, aus 1 Mol. Brenztraubenaiiure -f- 1 Mol. PC13 u. Eg.; aus Eg., 
F. 165—170°; ziemlich hygroskop.; 1. in W., unl. in A.; kann mit Thymolphthalein 
titriert werden. — (C3H ,0 6P)sMn3 -f- 3 II20. — Trianilinsalz, C2lH180 6N8P, BlSttchen, 
aus A. A., F. 213°. — Di-p-toluidinsalz, C17H35O0NsP. Nadeln, aus W., F. 211°.
— Triphenylhydrazinsalz, C2lII31O0N0P, aus A., F. 184°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
58. 661—63. Stockholm, Univ.) B usch .

Adolfo Gonzdlez, Uber die Isomerie der Crotonsauren. Bei katalyt. Hydrierung 
von Tetrolsaure, CHS-C : C-COjH, mit Ni bildet sieh haupts&chlich die fl. Croton- 
sSure, nur in geringer Menge die feste vom F. 72°. Yf. erortert die Griinde, aua 
denen der ersten die cis-Form zugeschrieben werden muB. DemgemaB yerlauft die 
katalyt Red. bei Tetrolsfiure in dem gleichen Sinne wie bei Phenylpropiolsiiure 
(vgl. P aal  u . S c h w a r z , Ber. Dtsch. Chem. Gea. 51. 640; C. 1918. I. 1153), ca ist 
also dafiir gleichgiiltig, ob das Radikal der Tetrolsauren aliphat. oder aromat, ist. 
(Analea soc. espanola Fis. Quim. 23. 100—12. Madrid, Jun ta para la Ampliaeión 
de estudios.) S p ie g e l .

Zd. V ytopil, Eine Ubersicht der chemischen und photochemisehen Synthesen der 
Zuckerarten. Zusammenfassende Besprechung der rein chem. Zuckersynthesen u. 
der photochem. Synthesen (vgl. VOGEL, S. 1700). (Ztachr. f. Zuckerind. d. 6echo- 
sloyak. Rep. 49. 216—18. Slavkov.) RtfHLE.

C. S. H udson, Beziehungen zwischen Drehungsvermogen und Struktur in der 
Zuckergruppe. VI.—IX. Mitt. VI. Die Drehungen der a- und fi-Formen des Methyl-d- 
zylońds und des Methyl-l-arabinosids. (V. vgl. S. 640.) VI.ZurKontrolle der Drehungs- 
werte werden die a- u. ^5-Formen der Methyl-d-xyloside u. Methyl-l-arabinoaide 
nach dem Bourąuelotschen Verf. dargestellt. Fiir die beiden Xyloside wurden die 
Fischerschen W erte bestiitigt. fi-Methyl-d-xylosid, F. 157°, [<z]„M =  —65,5° (W.; 
c =  13,72). — a-Methyl-d-xylo8id, aus Methylathylketon umgelost; [a ]DS0 =  —{-153,9° 
(W.; c =  10,556). — Aueh fiir ji-Methyl-l-arabinosid ergaben sieh mit den Literatur- 
angaben iibereinstimmende W erte: F. 169°, [d]D'° —  -f-245,5° (W.; c == 7,252). Das 
yon P u r d ie  u. R o se  (Journ. Chem. Soc. London 89. 1204; C. 1906. II. 1045) be- 
schriebene ce-Methyl-l-arabinosid enthalt dagegen noch das ^S-Isomere. Fur die 
reine a-Form, durch Fraktionierung aus Essigester gereinigt, ergibt sieh F. 131° u. 
I«V ° =  +17,3° (W.; c =  3,4144).

VII. Die methylglucosidischen Derivate der Zucker. Aus den nunmehr aicher-
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gestellten Standardwerten der [M]„ der u- u. |J-Formen der Methylglucoside von 
d-Glucose, d-Galaktose, d-Xylose u. 1-Arabinose ergibt sich ais Differenz der [M]n- 
W erte der a-Form u. der |9-Form: 2a Me =  36950 u. daraus die Drehung des 
C-Atoms 1 zu a Me =  18500. — Ais weitere Folgerung aus dem van’t Hoffscben 
Prinzip der opt. Superposition ergibt sich, daB der W ert a Me — a 0H fiir alle 
Zucker mit gleicher Ringstruktur numer, konstant sein muB, d. h. daB der durch 
Austausch der OH-Gruppe gegen die OCH, bedingte Drehungseftckt bei allen diesen 
Zuckern gleich is t  Fur «-Verbb. der d-Reihe ist aJIe — a0H positiv, fur /?-Verbb. 
negatiy. In der ł-Reihe sind die Vorzeichen umgekehrt. Man erhalt folgende 
"Werte von oJfe — o0H fiir tt-Methyl-d-glucosid— (dieses erste Glied wird in der 
folgenden Aufziihlung fortgelassen) —tó-d-Glueose 10290, /?- d - Glucose —9700, 
a-d-Galaktose 11,460, ^/-d-Galaktose —9440, /J-d-Fructose —9500, a-d-Mannose 
9930, a-l-Rhamnose —9860, ^?-d-«-Glucohcptose —10750, ^-Gentiobiose —9060, 
«-d-Xylose 11440, ^-Cellobiose —12170, ^9-1-Arabinose 14010. D ieW erte stimmen 
also in 8 von 12 Fallen hinreichend gut uberein. In den anderen Fiillen durften 
die Abweicliungen durch die mangelnde Reinheit der Zuckerformen bedingt sein. 
Auffallend ist die gute tjbereinstimmung der W erte fiir Mannose u. Rhamnose, da 
die dj[0- u. a0H-Wrerte fiir sich in diesen beiden Fallen wesentlich von den fiir die 
Standardzucker abweichen. Vff. schlieBen daraus, daB die bekannten a-Formen 
der Mannose u. des Metliylmannosids einerseits, der Rhamnose u. des Methyl- 
rhamnosids andererseits die gleiche Ringstruktur besitzen, die ^5-Formen dagegcn 
eine andersartige. Das gleiche gilt auch fiir die «-d-Lyxose u. das a-Methyl-d- 
lyxosid, fiir das v a n  E k e n s t e in  u . B l a n k sm a  [ « ] d =  +40,2° angeben. Dieses 
Prod. ist aber augenscheinlieh nicht einheitlich, denn die Berechnung ergibt wesent
lich hóhere Werte. Aus der Drehung der «-d-Lyxose:

[M]„ =  bLyxmo +  a0K =  +5,5-150 =  825 

ergibt sich &Lyx0S0 ^  —7675, u. fur «-Methyl-d-lyxosid:

[«J, =  -  - " l o t  gM6 ' =  + 66°-
Aus der Drehung des «-Methyl-d-xylosids, das mit dcm entsprechenden Lysosid 

epimer ist u. daher zu diesem in der gleichen Beziehung steht wie a-Methyl-d- 
mannosid zu a-Methyl-d-glucosid ergibt sich [«]„ == —J—61°. Aus der Drehung des 
Benzyl-d-lyxosids [M]D =  6Lyl05Q +  aBz =  -(-80,5-240 =  19300 u. des /9-Benzyl- 
d-glucosids [M]„ =  i>G]uco,9 — aBr =  -55 ,7-270  =  — 15040 ergibt sich aBl =  
26900, &LyXOse =  —7620, u. folglich fur a-Methyl-d-lyxosid:

[«]» =  fl~Me =  +660.

Die Drehung des fi-Methyl-d-i$orhanmosids von F is c h e r  u. Z ach  (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 45. 3767; C. 1913. I. 389) lSBt sich nicht mit Hilfe des Wertes von 
(aMo — a0B) berechnen, da die Drehung von |?-d-Isorliamnose nicht bekannt ist. 
Nun steht Isorhamnose zur Glucose im gleichen Verhaltnis wie Rhamnose zur 
Mannose. Nimmt man an, daB gleiche Strukturanderungen mit gleichen Drehungs- 
anderungen yerkniipft sind, so miiBten bei beiden Paaren die [M]D-Differenzen 
gleich sein. Es ist diese Differenz fiir ^9-Methyl-d-glucosid - ^-Methyl-d-isorham- 
nosid =  +3500, fiir «-Methyl-d-mannosid - «-Methyl-d-rhamnosid =  +4200. Aus 
der prakt. hinreichenden tjbereinstimmung beider W erte folgt, daB das Methyl-d- 
isorhamnosid tatsachlich der ^-Reihe angehort. Aus der Drehung des ^-Methyl-d- 
isorhamnosids [M]D =  6l90rhlmn05e — aJIe =  -55,2-178 = ,  —9800 folgt:

^Isorhamnose — 8*00,



1925. I. D . O r g a n is c h e  C h e m ie . 25 4 9

fiir a-d-Isorhamnose [«]„ =  Is0rham°°8e —2E _  4-105°, u. fiir /j-d-Isorhamnose
lb4 ‘

[a]„ =  -  I,orham° ° ^  ---- =  + 1°. — Das von T adokoro  u . N akam ora (Journ.

of Biochem. 2. 461; C. 1924. I. 1507) beschriebene Methyl-l-fucosid von [«]D =  
—122° ist nicht einheitlicli. Man kann die 1-Fucose ais eine an der CHsOH redu- 
zierte 1-Galaktose auffassen. Nimmt man nun an, daB d-Glucose, d-Mannose u. 
d-Galaktose die gleiche Ringstruktur besitzen, so ist auch die Konfiguration des 
C-Atoms 5 in allen 3 Zuckern die gleiche u. der Ersatz der CH20H-Gruppc durch 
CH3 muB in allen Fiillen den gleichen Effekt bedingen (vgl. bei der Isorhamnose). 
Daraus ergibt sich fur a-Methyl-d-fucosid:

[«]„ =  -[MjD-a-Mo‘hy|--d-igg kt<>3id ~  l 000-  =  188°,

fur den Antipoden entsprechend [a]D =  —188°. Einen ganz Shnlichen W ert findet 
man ausgcliend yon der Drehung der «-l-Fucose, die durch Extrapolation der 
Messungen von T o l l e n s  u. R o r iv e  nach der monomolekularen Rk.-Gleichung zu 
[k]d =  —144° bestimmt wird. Dann ist fiir a-l-Fucose:

[M]d =  ^Fucose -  “OH =  -U 4 -1 6 4  =  -2 3 6 0 0 , 
folglich i Fucose =  —15100, u. fiir K-Methyl-l-fucosid:

[«]„ =  &FUC°a?17~  ■■a° 11 - =  -1 9 0 ° .
Auch das fi-Methybnaltosid von F is c h e r  n. A rm s tro n g  (Ber. Dtsch. Chem. 

Ges. 34. 2885 [1901]) mit [«]„ =  —f-70° ist nicht einheitlich. Denn aus der Drehung 
der ^-Maltose [M]D =  &Maltose — « 0II =  + 1 1 8  • 342 =  40400 erhalt man 
^Maltose =  +48900, u. daraus fiir ^-Methylmaltosid:

[g ]D =  W - ^ I e  ^ + 85o.

Die Drehung des /5-Methylmaltosids laBt sich auch aus der sehr genau be- 
stimmten Drehung des ^-Athymaltosids (ygl. F is c h e r  u. K o e g l, L ieb ig s  Ann. 436. 
219; C. 1924. I. 2103) berechnen, wenn a-yt bekannt ist. Aus der Drehung des 
a-Athylglucosids [2M]D =  &Glucose +  a^ t. =  150,9-208 =  31,390 folgt a^t =  19510. 
Die Drehung des ^-Methylmaltosids ergibt sich dann wie folgt:

M d ^Maltose — aMe =  ^Maltose ~  aAt.) +  (aAt. — aMê  •
Daraus folgt [a]D =  +85°. — Fiir das von D itm ar (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 

35. 1951 [1902]) aus Acetochlorlactose gewonnene Mełhyllactosid vom F. 170—171° 
ist keine Drehung angegeben. Augenscheinlich liegt die /9-Form yor. Fiir diese 
berechnct sich [«]D =  + 6° (6Lsctose =  20470). — Aus der Drehung des Methyl-l- 
sorbosids [«]D =  —88,7° gegenuber der der Sorbose mit [«] =  —43° folgt, daB 
das Sorbosid der tz-Reihe angehort, u. fiir «-l-Sorbose [«]D =  —40°. Da Sorbose 
keine Mutarotation zeigt, muBte also der beobachtete W ert die Drehung der a-Form 
anzeigen. Es ware indessen auch noch immer moglich, daB die Mutarotation so 
schnell abklingt, daB sie nicht zur Beobachtung gelangt u. daB der Zucker selbst 
eine andere Ringstruktur besitzt wie das Sorbosid.

VIII. Einige Terpenalkoholglucoside der Glucose, Glucuronsdure, Maltose und 
Lactose. Wie B erg m an n  u. W o lf f  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 1060; C. 1923.
III. 25) gezeigt haben, ist die vom Organismus gebildete I-Menthylglucuronsaure nicht 
■dent. mit der durch Oxydation aus «-l-Menthylglucosid erhaltenen a-l-Menthyl- 
glucuronsaure. Es wurde angenommen, daB die beiden Verbb. im Verhaltnis von 
u' u. (9-Glucosid zueinander stehen. Die Berechnungen auf Grund des yan’t  Hoff- 
schen Prinzips der opt. Superposition bestatigen diese Annahme. Bezeichnet man
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mit Ojjth die Drehung des C-Atoms 1 des Zuckeranteils, mit &Glu die Drehung der 
restlichen Zuekcrkette, mit &Glr die der Restkette der GlucuronsSure, mit cJ[th die 
Drehung des Menthylradikals, so lassen sich die [M]D folgendermaBen zerlegen.
1. fur «,l-Menthylglucosid [M]D =  20400 =  &Glu-)- a Jtth— cMth> 2. fiir (?,1-Men- 
thylglucosid [M]D =  —29800 =  ftGlu — a J[th — cMth, 3. fiir «,l-Menthlglucuron- 
sSure [M]d =  17 200 =  &Glu +  a Mth — cMth> /W - Menthylglueuronsiiure
[M]„ =  —34700 =  J>Glr — n Mth ~~ cMth- Aus der DifFerenz yon 1 u. 2 erhiilt 
man a Mth — 25100, aus 3 u. 4 a Mth =  25950, also prakt. ubereinstimmende 
W erte, wodurch die obige Auffassung bewiesen wird. Fiir a J£tl> wird daher ia 
spateren Berechnungen der W ert 25500 zugrunde gelegt u. zwar fiir Mcssungen 
in alkoh. Lsg. Aus der Summę von 1 u. 2 ergibt sich 6Glu — cMth =  —4700, 
u. da &G]a fur W. u. A. prakt. gleich ist, cMth =  16600. Ganz analog ergibt sich 
aus den Drehungcn des fi,d-Borny Iglucosids yon F isc h e r  u. R aske (Ber. Dtscli. 
Chem. Ges. 42. 1465; C. 1909. I. 1984) mit [«]D =  —44,6° u. des $,l-Bornylgluco- 
sids von H am alainen  (Biochem. Ztschr. 50. 209; C. 1913. I. 1925) mit [«]D =  
—60,1° cBrn =  Drehung des Bornylradikals =  2450 u. aus i>Glu — <JBrn =  
—16550 aBrn =  28400, gemessen in alkoh. Lsgg. Aus der guten Ubereinstimmung 
von aBrn mit a Mtll schlieBt Vf., daB die beiden Bornylyerbb. ^-Glucoside sind. — 
Nach dem gleichen Prinzip werden die [«]D-Werte einiger anderer Menthylgluco- 
side berechnet. (Die Zahlen in () sind Beobachtungswerte.) «,l-Menthylmaltosid 
—f-120°, ^9,1-Mentliylmaltosid -j-15° (-{—14°), «,l-Menthyllactosid -ffiO0, (9,1-Menthyl- 
lactosid —44° (—38°), «,l-Menthylgentiobiosid —|—26°, ^ ,1-Menthylgentiobiosid —78°, 
«,d-Menthylgentiobiosid —[-95°, |9,d-Menthylgentiobiosid —9°. — Yf. priift weiterhin 
die Frage, ob die von F isc h e r  u . Zach (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 45. 456; C. 1912.
I. 999) aus l,6-Dibrom-2,3,5-łriacetyl-d-glucose bereiteten Anhydroglucoside: Anhydro-
l-menthyl- u. Anhydro-methylglucosid, die gleiche Ringstruktur besitzen. Da beide 
nach ihrer Darst. ais ^-glucosid. Verbb. aufzufassen sind, so gestaltet sich die 
Berechnung folgendermaBen. Es wird angenommen, daB die Struktur des rest
lichen Zuckeranteils in beiden Fallen gleich ist u. seine Drehung mit &x  bezeichnet. 
Aus der Drehung der Menthylyerb. [M]D =  —96,300 =  —28800 =  bx  —
— cMth dann 6X =  12900 (fiir alkoh. Lsgg.). Berechnet man mit diesem 
W ert die Drehung des Anhydrometbylglucosids, so findet man fiir die ^9-Form 
M c  — —32°, fiłr die a-Form [k]d =  —|—178°, wahrend —137° beobachtet sind. 
Daraus folgt, daB die beiden Anhydroglucoside in ihrem Zuckeranteil eine ver- 
schiedene Ringstruktur haben. — SchlieBlich weist Yf. darauf hin, daB die Glucu- 
ronsiiure u. ihre Deriw ., in denen am C-Atom 1 keine Substituenten haften, in a- 
n. j^-Formen auftreten u. Mutarotation zeigen miiBten.

IX . Die Drehung der cc-Form des Mełhylgenłiobiosids von Ilelferich u n d Becker. 
Das yon H e l f e r i c h  u. B e c k e r  (L ieb ig s Ann. 440. 1; C. 1924. II. 2829) synthet. 
dargestellte Bioseglucosid ist, wie diese Autoren yermuten, a-Mełhylgentiobiosid, 
denn die fiir dieses Glucosid berechnete [«]D =  -(-65° stimmt mit dem Mittelwert 
aus den beobachteten Drehung [«]„ =  —(-64° ausgezeichnet iiberein. (Joum. Americ. 
Chem. Soc. 47. 265—68. 268—80. 537—43. 872—73. Washington, Bureau of 
Standards.) OnLE.

H einz Ohle und W a lte r  Bourjau, i i  ber Schwefelsaureverbindungen der Ziicker 
(I). (Ygl. Biochem. Ztschr. 131. 607; C. 1923. III. 739.) Die friiher aus Aceto- 
bromglucose u. AgjSO^ in Pyridin erhaltene Verb. ist, wic neue Analysen u. Mol.- 
Gew.-Bestst. ergeben haben, das Salz der Tetracełyl-d-glucosido-l-schwefelsdure wił 
Tetracetyl-d-glucosido-l-pyridiniumhydroxyd. Die Rk., die zur B. dieser Verb. fuhrt, 
yerlauft also in 2 Phasen. 1. 1 Mol. Acetobromglucose u. 1 Mol. Ag2S04 reagieren 
unter B. des Ag-Salzes des Tetracetylglucosidoschwefelsaurehalbesters u. zwar viel
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schneller ais die Einlagerung des Pyridins erfolgt. Dieses Salz kann sieli mit dem
2. Mol. Acetobromglucose nicht melir direkt unter Veresterung umsetzen. Dieses
2. Mol. reagiert in bekannter Weise mit Pyridin unter B. von Tetracetyl-d-gluco- 
sidopyridiniumbromid, das sieli dann mit dem Ag-Salz umsetzt. Eine derartige Rk. 
konnte bisher bei anderen Halogenyerbb. nicht verifiziert werden. (Ber. Dtscli. 
Chem. Ges. 58. 721—23. Berlin, I. Chem. Inst. der Univ.) O h le .

C. N. R iib e r  und V. Eap, Losungsvolumen und Refraklionskonstante der Fruc- 
tosc. (Y. Mitteilung uber Mutarotation.) (IV. vgl. S. 220.) Die Anderungen des 
Yol. u. des Brechungsvermogens wahrend der Mutarotation der Fructose yerlaufen 
ganz anders ais bei der Glucose. Das Yol. nimmt wie bei der a-Glucose zu, doch 
ist diese Anderung ca. 6mal groBer. W ahrend der Brechungsindes bei der Glucose 
stcigt, fSllt er bei der Fructose u. zwar um soviel, daB die Refraktionskonstante 
n —  1
— 3— ~m fast konstant bleibt. WJihrend sich bei der Mutarotation der a-Glucose a
Wannę entwickelt, wird bei der Mutarotation der krystallisierten Fructose ca. die 
8fache Wiirmemenge absorbiert. — Die Anderung der Drehung, des Vol., des 
Brechungsvcrmogens u. der Temp. wahrend der Mutarotation verliiuft nach der- 
selben logarithm. Gleichung u. zwar ist die Gescliwindigkeitskonstante in allen 
Fallen fast die gleiche: nach der dilatometr. Methode 0,0839, nach der interfero
metr. 0,0862 nach der ealorimetr. 0,0850, nach der polarimetr. 0,0824 (fur voll- 
stSndig yerlaufende Rk. u. mit gewohnlichen Logarithmen berechnet).

Die Isolierung der a-Fructose gelang nicht, doch zeigte sich, daB in der yor- 
sichtig hergestellten u. rasch abgekUhlten Schmelze die a-Form in groBerer Menge 
vorhanden ist ais in einer alten wss. Lsg., denn in der wss. Lsg. der Schmelze 
steigt [«]D von — 63,6° auf — 92,3°, gleichzeitig yerkleinert sich das Vol., ver- 
groBert sich der Brechungsindex u. entwickelt sich WSrme. Die Geschwindigkeits- 
konstante ka =  0,0862 (polarimetr. best. u. nach der Formel fur yollstSndig yer
laufende monomolekulare Rkk. berechnet) sollte theoret. =  k* (ygl. oben) sein. Der 
etwas groBere W ert von ka wird durch Verunreinigungen mit Alkalispuren u. durch 
geringe Zers. wahrend des Schmelzens erklart. Auch die amorphe Schmelze geht 
bei Zimmertemp. allmahlich wieder in ^-Fructose iiber u. zwar nach derselben 
logarithm. Gleichung, aber weit langsamer ais in wss. Lsg. — V£f. finden fur eine 
alte 10°/oig. wss. Lsg. von Fructose D.40, 1,038503 u. daraus fur Fructose 

=  110,454 ml, fur eine 10%ig. wss. Lsg. von ^-Fructose D s0 1,039441 u. 
v„ — 108,889 ml. Fur unendliche Verd. berechnet sich vmx> —  110,026 ml bezw. 
108,445 ml. Fur eine 10°/0>g- wss. Lsg. von Fructose findet man nD20 =  1,3476229, 
daraus M  —  62,17, fiir ^-Fructose nD20 =  1,3479130 u. M  =  62,13 u. fur un
endliche Verd. fur =%> Fructose Ma, =  62,03, fiir ^-Fructose =  61,98. Was 
die Genauigkeit der Werte anbelangt, so ist zu beriicksichtigen, daB die Berech- 
nangen auf einer weitgehenden Extrapolation beruhen. Man kann mit den Beob- 
achtungen erst beginnen, nachdem schon mehr ais die Ilalfte der Anderungen 
stattgefunden hat. Man yerfiigt also iiber keinen experimentellen Beweis dafiir, 
daB die Anderungen in dem nicht yerfolgbaren 1. Abschnitt nach dem gleichen 
Gesetz yerlaufen wie im MeBbereich. — Wahrend sich fur die Anderungen in wss. 
Lsg. eine Halbierungsperiode von ca. 3,5 Min. ergibt, fand E. B ek n eb  fur die 
amorphe Schmelze u. fiir die Anderungen im festen Zustand eine Halbierungszeit 
von 5 Tagen (polarimetr. best.). (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 737—46. Drontheim, 
Techn. Hochschule.) O h le .

K. F reu d en b erg , H. v. H o ch ste tte r und H. E ngels , Einige Derivate der 
Mąkosę und Glucose. Die friiher (ygl. FREUDENBERG u. Iv e r s ,  Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 55. 932; C. 1922. I. 1197) aus Octacetylmaltose u. 2th. HC1 erhaltene Aceło- 
chlormaltose vom F. 112—114° erweist sich ais eine neue Heptaeetylchlormaltose, die yon
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Feuchtigkeit sehr schnell in Heptacetylmaltose umgewandelt wird. Das daraus 
Ober das Heptacetylmethylmaltosid gewonnene Methylmaltosid ist mit /9-Methyl- 
maltosid nicht ident. Dic auBerst leichte Spaltbarkeit desselben liiBt das Vorliegen 
eines y-Glucosids yermuten. Die neue Heptacetylchlormaltose liefert in analoger 
Weise ein amorphes Athylmaltosid u. mit Ag-Acetat eine sirupose Octacetylmaltose (?).
— Die Na-Verb. der Diacetonglucose liiBt sich mit Benzyl- u. Allylbromid zu den 
entsprechenden oligen Athern umsetzen, die bei der Hydrolyse den 3-Benzyl- u. 
3-AUylSther der Glucose liefern. Beide krystallisieren gut, werden von Sauren 
schwer hydrolysiert, reduzieren Felilingsche Lsg. u. geben krystallisierte Osazoue.

Y e rsu c h e . Die. Darst. von Octacetylmaltose nack B r ig l  u . Mis t e l e  (Ztschr. 
f. physiol. Ch. 126. 125; C. 1923. III. 26) wird in einigen Punkten abgeandert. 
Ausbeute aus 50 g Maltose 60 g. — Hcptacetylchlonnaltose, C!6H360 ,7C1, 8 g bei 78° 
im Vakuum getrockneter Octacetylmaltose in 16 ccm abs. B zl. werden in einer 
Druckflasche bei —10° mit 100 ccm vollig wasserfreier, bei 0° gesiitt. ath. HC1 vcr- 
setzt, 4 Stdn. bei Zimmertemp. belassen, bis die Krystallisation der Cl-Verb. be- 
ginnt, dann 3 Stdn. in Eis, rascli abgesaugt, mit 20 ccm eiskaltem CC14) dann mit 
20 ccm abs. A. gewaschen, uber NaOII getrocknet. Ist nicht umkrystallisierbar. 
F. 112—114°. Mit feuchtem Pyridiu oder B zl. entsteht daraus Heptacetylmaltose 
vom F. 178—179°. — Heptacetylmethylmaltosid, Cj7H*80 19, aus der Cl-Verb. mit 
CH3OII u. AgsC03 in Ggw. von Pyridin. Aus CH3OH groBe, sternformige Kiy- 
stalle vom F. 163—164°, [tt]578 =  -f-101,5° (CSC14), unl. in W., wl. in A., A., 11. in 
Aceton, Essigester, Chlf. — Methylmaltosid, C13H24On , aus der Acetylverb. mit fl. 
NH3 48 Stdn. bei 20°, das Acetamid durch Fallen aus CH30 H  mit A. entfernt. 
Sirup [«]s78 =  —j-117,12° (W.). Regeneriert bei der Acetylierung mit Acetanhydrid 
in Ggw. von Pyridin das Heptacetylmethylmaltosid vom F. 163°. — Heptacetylathyl- 
maltosid, C23H400 18, F. 142—143°. — Athylmaltosid, CI4H,eO„, Sirup. — (l£)(5,6)-Di- 
aceton-3-benzylglucose(l,4y, C19H ,6O0, ziihes Ol vom K p .,,,^ ,-  165—169°, [«]5J8 =  
—26,9° (A.), unl. in W., sonst 11. — 3-Bcnzylglucose, C13H18Oe, durch Hydrolyse der 
Acetonverb. mit 20 ccm CH3OH u. 10 ccm n. H2S04 4 Stdn. bei 70°. Aus Essig
ester, dann aus Aceton, F. 127—128°, [«]578 — —(-29,1° (W.), 11. in W. u. A. — 
Osazon aus A. mit W. Nadeln vom F. 149—150°. — (1,2) (5,6)-Diaceton-3-allyl- 
glucose(l,4y, Cu H24 0 6, dunnflussiges Ol vom Kp.2 133°, [«]5J8 =  —21,01° (C4C14). — 
3-Allylglucose, C9H 16Oe, aus A. -f- Essigester (1 : 3), F. 131°. [«3s7» =  +37,15° (W.),
11. in W. u. A., wl.. in Aceton u. Essigester. — Osazon, aus 30°/0ig. A. gelbe Nadeln 
vom F. 145°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 666—71. Karlsruhe, Techn. Hoch- 
schule.) Oh l e .

A. K ovache und E. T ricot, Versuche zur Darstelhmg von synthetischem Benzol 
durch Kondensation von Acetylen unter dem Einflufi der Warme. In der ersten 
Yersuchsreihe wurde ein Gasstrom von Acetylen durch eine mit Quarz- u. Porzellan- 
stucken gefullte Quarzrdhre geleitet, die auf 700° erhitzt war. 474 1 Acetylen 
geben 99,5 g einer Fl., aus der 31,5 g Bzl. extrahiert werden konnten. Aus gas- 
fórmigen Bestandteilen konnten auBerdem noch 26,3 g Bzl. ais Dinitrobenzol ge- 
wonnen werden. Der Yorgang in der Rohre unter diesen Bedingungen liiuft in 
zwei Richtungen, von denen eine zur Kondensation fiihrt, die andere zum Zerfall 
in C u. H. — In weiteren Verss. benutzten Vff. ein Porzellanrohr, das angefullt 
war mit akt. Kohle oder anderen katalyt. wirkenden Substanzen u. auf 650° erhitzt 
wurde. Der Kohleniedersehlag, der sich im Laufe der Rk. bildet, wirkte forderlich 
auf den Gang der Kondensation. Wenn das Gas erwSrmt wird ohne Fiillung der 
Rohre, so sind die Resultate wesentlich schlechter. Demnach scheint die Fiillung 
der Zers. des Gases entgegenzuwirken. — Wenn die Temp. soweit herabgesetzt 
wird, daB sie eben ausreicht, um die Kondensation in Gang zu bringen, so ist der 
Betrag des gebildeten Bzl. recht gering u. wiiehst nur mit steigender Temp. Die
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Verss. in dieser Richtung waren ohne den gewunschten Erfolg. (Chimie et Indu
strie 13. 361—72.) H o k st.

H. van E rp , Vercinfachte Darstellung einiger orgańischer Praparate. II. Mit- 
teilung: Chlorchinon. (I. vgl. Ber. Dtseh. Chem. Ges. 56. 217; C. 1923. I. 650.) 
Dibrom-2,6-chinon laBt sich nach dem Scbema Dibrom-2,6-nitro-4-phenol — ->- Dibrom-
2.6-amino-4-phenol -— y  Dibrom-2,6-chinon leicht darst., ohne daB hierbei die 
mittlere Stufe fur sich abgesoudert zu werden braucht (vgl. Rec. trav. chim. Pays- 
Bas 30. 284; C. 1912. I. 130). Das Verf. laBt sich auf Chlor-2- u. Dichlor-
2.6-nitro-4-phenol ausdehnen. — Y e rsu c h e : Chlorchinon, C6H30 sCI, aus Chlor-
2-nitro-4-phenol mit Zn, Essigsaure u. SOs. Hellgelbe Krystalle, aus b. A. -f- W., 
F. 56—56,5° (korr.). Ais Nebenprod. entstebt Chlorhydrochinon, aus Bzl., P. 105,5° 
(korr.); Diacetylderiv., aus A., F. 70,5° (korr.). — Dichlor-2,6-chinon, B. ebenso aus 
Diehlor-2,6-nitro-4-phenol; aus A., liellgelb, F. 121° (korr.). Gibt mit S02 Dichlor-
2.6-hydrochinon, F. 161—162° (korr.); Diacetylderiv., F. 75,5° (korr.). (Ber. Dtseh.
Chem. Ges. 58. 663—65. Ilaarlem.' B osch.

H. Gelissen und P. H. H erm ans, iiber neue Synthesen mittels orgańischer Per- 
oxyde. IV.—VT. Mitt. (III. vgl. S. 1979.) IV. Die Einwirkung von Dibenzoylper- 
oxyd auf Diphenyl. Beim Erhitzen von Dibenzoylperoxyd u. Diphenyl auf dem 
Wasaerbade finden yermutlich auch die auf S. 1595 angefiihrten Rkk. II. u. III. 
statt, die nicht fettgedruckt sind, denn es konnte die B. von Benzol naehgewiesen 
werden, daneben Terphenyl u. Quaterphenyl, nicht dagegen Oxydiphenyl. — Die 
Ausbeute an Polyphenylen laBt sich steigern, wenn die Temp. der Einw. gemaBigt 
wird. Durch Erhitzen des Peroxyds mit Bzl.-Diphenylmischungen konnten bessere 
Ausbeuten nicht erbalten werden.

V. Die Einwirkung von Dibenzoylperoxyd a u f Alkohole. Alkohole reagieren mit 
dem Dibenzoylperoxyd nach dem gleichen Schema wie arom at KW-stoffe. Voll- 
stiindig untersucht wurde die Rk. mit dem prim. i-Butylalkohol. Die Nebenrk. 
wird jedoch bei den Alkoholen zur Hauptrk. (a):

C6H5.C 0 - 0 ^  i n t t  -rr i— y  C ^ .C O .O .O C A  H -C 6H5 -}- COj (a)
C6H5.C 0 - 0 >  +  _ L —>- C6IIs-C 0 -0 H  +  C.,H9O.C0H5 +  C02 (b)
C6Hs.C 0 -0 -0 -C 0 -C 6H5 4 - H-OH — 5* C6H3-C 0 -0 -0 H  +  C6H5.COOH (c)
CaH5• CO• O • O• CO• CeH5 +  R-OH — C6H5-C 0 -0 -0 H  +  C0H6-COOR (d)

Beim Erhitzen von Dibenzoylperoxyd in absol. prim. i-Butylalkohol wurden 
folgende Reaktionsprodd. erbalten, dereń Aufarbeitung u. Unters. aus dem Original 
zu ersehen ist. Der Benzoepersaureisobutylester selbst ist im Rk.-Prod. nicht mehr 
enthalten, sondem sein Umlagerungsprod., ein Gemisch von o- u. p-i-Butoxybenzoe- 
stiure, daneben Salicylsaureester, der wohl ebenfalls durch Umlagerung aus dem 
PersSureester entstanden ist. Benzol wurde reichlich naehgewiesen. Die zweite
Rk. b verlSuft, wenn iiberhaupt, nur in sehr geringem Grade. Nach Behandlung 
mit A1C13 konnten Spuren von Phenol naehgewiesen werden, was auf Ggw. von
i-Bułylałher hindeuten kann. Da bedeutend weniger COs ais bei der Rk. mit
aromat. KW-stoffen gefunden wurde, diirften die Alkohole ebenso wie W. nach
Rk. c nach Rk. d reagieren. Die gebildete Persaure oxydiert dann den iiber-
schiissigen Alkohol zu Aldehyd u. geht selbst in Benzoesdure iiber; es lieBen sich 
auch i-Butyraldehyd u. Benzoesaureisobutylester nachweisen. Das bei der Oxydation 
des Alkohols durch die Persaure gebildete W . wird dann infolge Rk. e wegen B. 
Ton Benzopersaure eine weitere Oxydation des Alkohols beschleunigen. Weiter 
wurde p-Phenylbenzoesaure isoliert, wohl ein Zersetzungsprod. des Dibenzoylperoxyds 
selbst. — Bei der Einw. des Dibenzoylperoxyds auf sd. absol. Athylalkohol wurde 
die B. von C02, Acetaldehyd, Bzl. u. Benzoesaureathylester naehgewiesen, was auf 
den gleichen Reaktionsverlauf wio beim i-Butylalkohol hindeutet — Methylalkohol 
wird bei seinem Kp. nicht oder nur langsam angegriffen.
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VI. Die Einwirkung des Dibenzoylperoxyds a u f Essigsaure. Aueh Sauren 
reagieren bis zu einem gewissen Grade mit Dibenzoylperoxyd nach dem R-H- 
Schema. Beim Erhitzen yon Dibenzoylperoxyd mit Eg. yerlaufen folgende Rkk. 
nebeneinander:
C6II5- C 0 - 0 ^  . t t  n  r n  p t t  i— >- C A -C O O H  +  CH3-C 0-0-C 6H5 +  COs
c X - c o - o >  +  h -0 -c ° .c h 3 -L _ ^  ck 3.c o • o • Celi,■ cooh  +  h . q X  +  co,

Es wurde die B. yon Benzol, Phenylacetat, Benzoesaure u. nach Verseifung des 
zuerst gebildeten Aeetylderiy. Salicylsaure beobachtet, auBerdem p-Phenylbenzoesaure, 
Diphenyl u. Phenylacetat. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 764—65. 765—70. 770—72. 
Deventer-Delft.) B usch .

A. M a ilh e , Uber die katalytiscJie Zersetzung der Sdurechloride. (Vgl. S. 2068.) 
Falls in analoger Weise wie bei Aldehyden (vgl. S a d a t ie r  u . S e n d e b e n s , Ann. 
Chim. et Phys. [8] 4. 474 [1905]) unter dem EinfluB metali. Katalysatoren bei hoher 
Temp. eine Zers. der Sdurechloride nach der Rk.: RCOC1 =  CO RC1 eintreten 
wurde, so war damit zu rechnen, daB man die Verbb. RC1 unzers. nur aus aromat. 
Saurechloriden, aus aliphat. dagegen ihre Zers.-Prodd., HC1 u. Olefin, erhalten 
wiirde. Die Verss. haben diese Vermutung bestatigt. Die Dampfe der Siiurechloride 
wurden iiber auf 420° erhitztes, schwach aktiyesNi geleitet u. das erhaltene Gasgemiscli 
anałysiert. Es enthielt bei den aliphat. SUurechloriden (ausgenommen Acetylchlorid) 
auBer reichlichHCl ca. 1 %  COs, 40—50% CO, 36% 10—17% CH, u. 3 bis
6% if. An Olefinen lieferten: i-Yalerylchlorid hauptsiłchlich i-B utylm , daneben 
wenig Propylen, entstanden durch Abspaltung von CH2 aus ersterem; i-Butyryl- 
chlorid nur Propylen-, Propiontjlchlorid nur Athylen. Acetylchlorid gab ein aus 62°/0 
CO u. 32% H  bestehendes Gasgemisch. Beim Benzoylclilorid enthielt das Gaa- 
gemisch 97% CO, 1% COa u. 2% H; die kondensierte FI. lieferte auBer Spuren 
Benzol 50% Chlorbenzol, 40% unyeriindertes Saurechlorid u. etwas Benzil, offenbar 
gebildet durch partielle Hydrierung des Siiurechlorids. (C. r. d. l’Acad. des sciences 
180. 1111—13.) L in d e n b a u m .

A. M adinaveitia  und I. R ibas, Die Isomerie der Diphenylbemsteinsauren. Die 
katalyt. Hydrierung von Diphenylmaleinsaure mit Pt-Schwarz fuhrte sowohl in saurer 
wie in neutralęr Lsg. Uberwiegend, im zweiten Falle fast ausschlieBlich zu der 
durch Kompensation inakt. fi-Diphmylbemsteinsaure, in weit geringerem MąBe zu 
dem racem. Isomeren. (Anales soc. espanola Fis. Quim. 23. 96—99. Madrid, Junta 
para Ampliación de Estudios.) S p ie g e l .

Louis-Jacques Simon, Uber den Zusamme>ihang der Struktur der ungesattigten 
Monocarbonsauren mit ihrer Chromschuiefelsdureoxydation. (Vgl. S. 1890). Eine An
zahl ungesatt. Monocarbonsauren von yerschiedenartiger Struktur wurde hinsichtlich 
ihres Verh. bei der Oxydation mit AgjCrjOj-HjSO, bezw. Cr03-II2S04, also nach 
der Methode der „yergleichenden Chromschwefelsaureoxydation“, untersucht Die 
Resultate sind in der folgenden Tabelle enthalten, die wieder nach der friiher (C. 
r. d. l’Acad. des sciences 175. 1070; C. 1923. II. 659) angegebenen Formel zu- 
sammengestellt ist.

1. Sauren mit der Gruppe CH2 : C. Hier sollte A =  0 sein (ygl. S. 1890). Fiir 
die Salze der Acrylsaure trifft dies zu. DaB fiir die y,S-Pentensdure (Allylessig- 
siiure) A => 1 gefunden wurde, ist mit der Neigung dieser Saure zur Umlagerung 
in ein /-Lacton zu erklaren; letzteres yerhiilt sieh bei der Oxydation wie die ent- 
sprechende gesatt. Saure, fur welche A —  1 gefunden wurde (vgl. C. r. d. l’Acad. 
des sciences 175. 167; C. 1923. II. 73). Der fiir die Undecylensdure gefundene 
W ert A  =  1,16 laBt mit Sicherheit schlieBen, daB die iibliche Formel CHS: CH* 
[C H i-C O jH  durch CII, • CH : CH -[CH.,]; • C02H zu ersetzen ist. — 2. Sauren mit der 
Gruppe CHj-CH: C. Da sie ais Zwischenprodd. eine Dicarbonsaure (A =  0) u- 
Essigsaure liefem, so mussen sie sieh wie gesatt. Sauren mit der gleichen C-Zahl
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Substanz C, durch CrOa Cs durch 
AgjCr,07

Berechneter
W ert

38,29
20,1
20,6
55,8
60
63.15 
60 
29 
60
63.15 
60 
60
63.16 
71,74 
52,44 
72,97 
74,07

0
0
0
1
1,1
3,1
0,7
0,8
1
0,8
1,5
2
2
1,16
0,7
0
0

Acrylsaures N a .......................... 38,26—39,1 39,9—40,5
A g .......................... 19,4 —19,74 20,0; 20,1

» P b .......................... 19,14; 20,06 20,3; 20,5
Crotonsaure.......................... . 41,82 55,49
Crotonsiiuremethylester . . . 43,77; 43,8 58,8; 59,1
CrotonsaureSthylester . . . 27,1; 26,8 63,3; 63,6
«,/?-Pentensaure..................... 51,3; 51,5 60,1; 59,9
K,(?-Pentensaures A g . . . . 24,2; 24,4 29,1; 29,8
Ż',d-Pentensiiure..................... 47,1—50,1 59,6—60,2
7,0-Pentensauremethylester . 55; 54,95 62,6; 63,1
DimethylacrylsSure . . . .  41,8; 42,1 60,1; 60,4
T iglinsaure............................... 35,9—36,3 59,9; 60,1
Tiglmsiiuremethylester . . . 41,9; 42,1 63,2
UndecylensSure.......................... 64,4; 63,85 71,25; 71.3
Undecylensaures Ba . . .  . 48,7—49,29 52,14—52,5
Zimtsaure.................................... 73,3; 73,2 72,91; 72,67
Zimtsauremethylester . . . .  73,1; 73,8 73,75—74
verhalten, was auch zutrifft. — 3. Siiuren mit seitenstSndigem CII3. Die Werte fiir 
A sind mehr oder weniger erhoht, je  nach Art der Oxydationszwischenprodd. (Di- 
melhylacrylsiiure, Tiglinsaure). — 4. Zimtsaure. /I  — 0, entsprechend den Zwischen- 
prodd.: BenzoesSure u. Oxalsauxe. (C. r. d. l’Acad. des sciences 180. 833—36.) Ll.

J. B. Senderens, IJarstellung der cyclo-Hexcnole durch katalytische Dehydratation 
icr cyclo-Hexandiole. (Vgl. C. r. d. l’Acad. des sciences 177. 1183; C. 1924. I. 
1367.) Bei der 1. c. gegebenen Versuchsanordnung wird neben den cyclo-Hexa- 
dicnen stets ein gewisser Riickstand erlialten, in dem Vf. das bereits von B aeyee 
(Liebigs Ann. 278. 97 [1894]) beschriebene A 3-cyclo-JIexenol (I) erkannt hat. Das- 
selbe entsteht in groBerer Menge u. wird sogar zum Hauptprod., wenn das Rk.- 
Gemisch aus einer Retorte mit direkt anschlieBendcm Kiihler dest. wird. Ein 
Gemisch von 100 g Chinit u. 3 ccm H2S04,3 IIs0, das bei 150° zu sd. beginnt, 
lieferte ein Rk.-Prod., von dem 200 ccm durch Fraktionieren 108 ccm reines cyclo- 
Heicnol gaben. Schwach olige, Shnlieh wie cyclo-Hexen riechende FI., Kp.„0 165 
bis 166°, D .10 0,993. Gibt in A. mit einem Tropfen konz. H2S04 eine gelbe FSrbung,

entfiirbt KMn04. Geht beim Er- 
hitzen mit H2S0 4, 3H20 vollig in 

jllj das 1. c. beschriebene cyclo- Hexa-
HaL -TI • OH diengemisch uber. Pheiiylurethan,

lf2 aus den Komponenten auf dcm
Sandbad, Nadeln aus PAe., F. 79°, 

!• *n A., A., Bzn. Acetat, angenehm riechende FI., Kp. 178—180° (korr.) unter 
schwacher Zers., gibt in A. mit konz. IIaS04 eine schwach gelbe FSrbung. — 
Resorcit (II) liefert bei der gleichen Behandlung auBer dem cyclo-Hexadiengemisch 
ebenfalls nur I, obwohl theoret. auch das //,-Isomere entstehen konnte. — Aus 
Brenzcatechit konnte ein cyclo-Hesenol nicht erhalten werden. (C. r. d. TAcad. 
ies sciences 180. 790—93.) Lindenbaum.

Henry Burgess und Thomas M artin  Lowry, Neue Ualogenderivate von 
Campher. VI. ff-Bromcampher-u-sulfonsaure. — VII. Die Konstitution der Reychler- 
*che>i Reihen der Camphersulfonsauren, Untersuchungen iiber Chlorsulfoxyde. (V. ygl. 
S. 499.) VI: fl-Bromcampher wird mit einer Mischung von EssigsSureanhydrid u. 
k°nz- HjS04 yersetzt bei 30—40° eine Woche stehen gelasseD, dann 2 Stdn. erhitzt 
a- in Eis gegossen. Das Ca-Salz der fi-Bromcampher-u-siclfotisaure, CI0H 14OBr-SO8H,

II -OH
> |H ,

i
11

IH
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wird in farblosen, rhomb. Bliittchen (aus CH,-OH u. A.) gcwonnen. Das K-Salz 
krystallisiert in farblosen Nadeln. — Das K-Salz wird beim Schiitteln mit trockenem 
PC15 auf dem Wasserbad in trockener Flasclie flUssig u. wird nach 15 Min. heftig 
mit gepulvertem Eis geschuttelt. Der hellbraune feste Korper wird abfiltriert; er 
krystallisiert aus A. in langen kompakten Krystallen, die bei 93° erweiehen u. 
bei 97° gescbmolzen sind. Das so gewonnene fl-Brotncampher-ce-Slllfonylchlońd, 
Ci0H u OBr-SO2Cl, ist in reinem Zustand relativ stabil. Es wurden die krystallo- 
graph. u. op t Daten gemessen. — {3-Bromcampher-a-sulfonsaureamid, CIOHleOsNBrS, 
F. 100—102° (aus A.) wird durch Einleiten von NH3 in die frisch bereitete Chlf.- 
Lsg. des Siiurechlorids gewonnen. Es wurde yersucht, eine Anhydroverb. durch 
Vermischen mit konz. HC1 oder durch Erhitzen mit Essigsiiureanhydrid zu isolieren. 
Dies gelang nicht. Im letzteren Falle konnten nach 4-stdg. Erhitzen auf dem 
Wasserbad Krystalle gewonnen werden, die nach Zus. dem Acetyl-8 -bromcamphtr- 
u-sulfonsaureamid, C12II190 4NBrS, (Druekfehler im Original) entsprachen. Die 
Verb. ist wl. in den meisten Losungsmm. u. bildet kleine kompakte orthorhomb. 
Krystalle aus Aceton vom F. 217° (Zers.). Krystallograph. u. physikal. Eigenschaften 
sind tabellar. wiedergegeben. Die Zers. des Sulfonylchlorids fiihrt zu einem Ge- 
misch von a,(j- u. a',/?-Dibromcampher. — Die Bromierung von ^-Bromcampher- 
(/-sulfonsiiureamid mit Br in einer Lsg. von Eg. unter Kochen am RiickfluB (4 Stdn.) 
fiihrt zu cc,f}-Dibromcampher, F. 112—114°. — Kochen des Gemisches von Acetyl- 
/?-bromcampher-«-sulfonamid mit Br in Eg. (5 Stdn. am RiickfluB) liefert 
bromcampher-u-sulfonamid, C10H15O8NBr3S, in farblosen Prismen (F. 145° aus Bzl.- 
Lsg.). — fi-Bromcampherchinon, Cl0H 13OsB r, gelbe Prismen vom F. 122° (weieh 
115°) aus A., werden bei der Krystallisation der vorigen Yerb. in geringer Mcnge 
gcwonnen. Die Darst. in groBerer Mcnge durch Verseifung des Dibromsulfonamids 
fiihrte lcdiglich zu einer gelben Lsg., aus der jedoch die Abscbeidung nicht ge
lang. Das /9-Bromcampherchinon hat einen charaktcrist. Geruch, der von dem des 
Camphercliinons verschieden ist. Das Absorptionsspektrum in alkoh. Lsg. gab 
eine Bandę von gleicher Wellenliinge ais Campherchinon. Weitere Oxydation fiihrte 
zu dem bei 143° schm. fi-Bromcamphersaureanliydrid. — Die hier beschriebenen 
SulfonsSureverbb. zeigen, daB die Sulfonsauregruppe nur dann die «-Stellung auf- 
sucht, wenn die besetzte ^-Stellung dazu zwingt, einen anderen Platz im Mol. auf- 
zusuchen.

Vil. Im AnschluB an die Unterss. von W e d e k in d , S c h e n k  u. S tu s s e r  (vgl. 
Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 633; C. 1923. I. 1322) iiber die Konst. der Reychleb- 
sclien SSure u. dereń Cberfiihrung in Ketopinsaure, wird die Frage aufgeworfen, 
ob die Substitution an der Metliylgruppe oder an einem C-Atoin des Ringes statt- 
findet. Es wird der Mechanismus der Rk. der Wasserabspaltung aus den Campher- 
sulfonylchloriden zu Campher-«-sulfoxyden u. die Moglichkeit einer Wandcrung 
hierbei besprochen. Zur Jsachpriifung der Wedekindschen Auffassungen stellen 
Vff. ein u-Bromcampher-7z-chlorsulfoxyd dar, das sie aus dem NH,-Salze der a-Brom- 
camjiher-Tt-sulfonsaitre gewinnen. Durch Osydation mit H N 03 entsteht aus dem 
Sulfosyd eine Tricarbonsaure u. ein Anhydrid. Die Beobachtungen bzgl. der 
Rotation, die ohne Anderung blieb, lassen den SchluB zu, daB sowohl das Halogen 
in |?-Bromcampher ais auch die Sulfonsauregruppe in der Reychlerschen SSure in 
der Methylgruppe (10 Stellung) sitzen miissen. Allerdings vermiBt man jede Rk., 
die der Konfiguration — CHsBr entsprechen wiirde, wie etwa Ubergang zum pn- 
iniiren Alkohol. Selbst bei der Annahme, daB die .‘J-Reihe alles 10-Derivv. vor- 
stellen, bleiben Schwierigkeiten iibrig, die der jetzigen Formulierung noch anhaften. 

' — cc-Bro»icampher-7l-chlorsiilfoxyd, C9H,,,BrO • CCI: S : O , kornige, braunrote M-,
F. 158—159°, aus Aceton in hesagonalen Platten krystallisierend; Darst. aus 
K-Bromcanipher-Tl-sitlfanylchlorid u. trockenem Pyridin nach W e d e k in d  (1. c.).
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Die Oiydation mit H N 03 (1,4) durch 14stdg. Erhitzen am RiickfiuB fiihrt zu trans- 
Camphotricarbonsdure, P. 194—195°, aus Bzl.-Chlf. u. A. — Das Anhydrid, durch 
Erhitzen mit EssigsSureanhydrid erhalten, krystallisiert aus A. in BlSttchen. F . 252 
bis 254°. Ein Nebenprod. aus dem Bzl.-Extrakt (F. 202° unter Zers.) ist aeiner 
KonsŁ nach noch unaufgeklSrt. — Die Yerss., aus o-Toluolsulfonylehlorid durch 
l ‘/iStdg. Erhitzen mit trockenem Piperidin Toluol - o - chlorsulfoxyd darzustellen, 
Yerliefen ohne Erfolg. (Journ. Chem. Soc. London 127. 271—83. Cambridge, 
Univ.) H o rs t .

W. K arandejew , Uber die krystallinischc Form und die optischen Eigenschaften 
des Cadintjlensulfochlorids. Die Substanz wurde von N. L e p e sc h k in  aus Cadinen 
mittels konz. H2S 0 4 gewonnen; ihre Bruttoformel: C15H 170 2SC1. Sie bildet mono- 
iline Krystalle, a : b : c  =  1,4665: 1:1,2254, fi =  98°42'. Spaltbarkeit nach der 
FlSche |110j. Die Ebene der opt. Achsen ist parallel (010). Die Hauptbrechungs- 
indiccs: u  =  1,5028, /? =  1,6162, /  =  1,7530 fur D-Linie, u  =  1,5110, fi =  1,6350, 
y =  1,7856 fiir F-Linie. — F. der Substanz war: 101—102°. (Buli. Acad. St. 
Pćtersbourg [6] 1915. 1919—26. Moskau, Frauenhochsch.) B ik e rs ia n .

J. Paacual und J . Cerezo, Uber das Benzylbenzoin. Vff. verwerfen die zuletzt 
Yon B an6s u. V i la  (Anales soc. espanola Fis. Quim. 22. 262; C. 1924. I. 2142) 
angenommene Atherformel u. kommen auf die friiher u. neuerdings auch von 
Schecing u. H e n s le  (L ieb igs Ann. 440. 83; C. 1924. I. 2748) angenommene 
€arbinolformel, CaHr, • CO • C(OH)(CHa • C0II5) ■ C6H6, zuriick aus folgenden Griinden: 
Das Benzylbenzoin gibt mit EssigsSure -f- H2S04 Benzal- u. i-Benzaldesoocybenzoin, 
mit HJ Benzyldesoxybenzoin, erleidet durch KOH in CH3-OII Saurespaltung 
unter B. von Benzoesaure u. Toluylenhydrat u. yerwandelt sich durch Essig
sSure -f- HBr wahrscheinlich in das Brombenzyldesoxybenzoin, C8H5 • CO • CH(CHBr • 
CjH^.CeHs (vgl. T h ie l e  u. R u g g li , L ieb ig s Ann. 393. 75; C. 1912. II. 1771). — 
Die friiher (1. c.) erwfihnte Darst. des Benzylbenzoins aus dem bei Behandlung von 
Benzoin in absol. A. mit K-Amalgam entstehenden Prod., daa nicht isoliert wird, 
u- CjHj-CHjCI, die gute Ausbeuten gibt, wird naher beschrieben. (Anales soc. 
■espanola Fis. Quim. 23. 76—78. Salamanca, Univ.) S p ie g e l.

J. Ranedo und A. L eón, Hydrierung der Ortobiphenylcarbonsaure. Mit Pt- 
Schwarz in der Kfilte wurde bei direkter yollstandiger Hydrierung in Eg. eine 
Perhydro-o-biphenylcarbo7isaure, C13H220 2, vom F. 89—90° (aus verd.|A.), Kp.48 2 1 5°, cr- 
halten. Chlorid, mit SOClj dargestellt, fl., Kp.22160—161°. Amid, Krystalle (aus Gasolin 
oder CH40), F. 147—148°. — Red. mit Na u. Amylalkohol oder partielle Red. mit 
Pt lieferte eine Hexahydro-o-biphenylcarbo>isaure, Krystalle (aus Gasolin), F. 103 
bis 105° bezw. 102—103°. — Bei weiterer katalyt. Red. der vorhergehenden entsteht 
eine zweite Perhydro-o-biphenylcarbonsaure, F. 69° (aus A.). (Anales soc. espanola 
Pis. Quim. 23. 113—17. Madrid, Junta para Ampliación de Estudios.) S p ieg e l.

K arl F reudenberg , H ans E ik en tsch er und W ilh e lm  W enner, Die Kon- 
stitution des Catechins. 19. Mitt. iiber Gerbstoffe und ahnliehe Verbindungen. 
<18. vgl. F re o d e n b e r g ,  F ik e n t s c h e r  u. H a r d e r ,  S. 1210.) Nach den bisherigen  
ErgebniBsen ist fiir Tetramethylcatechin u. -epicatechin noch zwischen den Formeln 
L u. II. zu entscheiden; bei dem ersten befinden sich die fett gedruckten Elemente 
des W. in trans-, bei dem zweiten in cis-Stellung. Fiir Tetramethylanhydroepi- 
eatechin kommt danach Formel III. oder IV. in Betracht. Durch Synthese von IV., 
das sich vom Epicatechinderiv. ais yerschieden erwies, wurde fiir letzteres zugunsten 
von III. entscliieden. DaB diese Formel eines 5,7,3',4'-Tetramethoxyflavens zutrifFt, 
konnte auch direkt bewiesen werden: Das Epicatechinderiy. nimmt 1H20  auf unter
B. des Hydrochalkons VI., das ebenfalls synthet. gewonnen wurde u. sich dadurch 
iuszeichnet, daB es in indifferenten Losungsmm. ein scharlachrotes Chlorhydrat 
liefert. Letzteres kann auch direkt aus n i .  erhalten werden u. wird am besten 

Vn. 1 . 169
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nach VII. formuliert; es liiBt sich zu VIII. hydrieren, ident. mit Tetraniethyl- 
desoxyepicatechin (18. Mitt.). — Tetramethylcatechin u. -epicatcchin haben nun end- 
giiltig Formei I. — Tetramethylanhydrocatechin ist mit III. strukturisomer u. wahr- 
scheinlich durch Ringverengerung zustande gekommen. Die rcduktiye Aufspaltung 
der beiden isomeren Anhydroverbb. fiihrt ebenfalls zu isomeren Prodd. — Die B. 
des 3,4 - Dimethoxyphenylpyrazolins aus I. (vgl. F r e u d e n b e r g ,  O r th n e r  u. 
F ik e n t s c h e r ,  L ieb ig s Ann. 436. 286; C. 1924. I. 2598) crklart sich durch An- 
nahme der Zwisehenstufe IX. — Auf die nahe konstitutiye Verwandtschaft des 
Catechins bezw. Epicatechins mit dem Cyanidinchlorid, die einen pflanzenpliysiolog. 
Zusammenhang offenbart, wird besonders hingewiesen.

2-[3',4'-I>imełhoxybenzoyl]-4,6-dimełhoxycumaran, C19H ,80 6 (V.). Aus Pliloro- 
glueinaldehyddimethylather (fiir diesen wird eine bessere Darst. angegeben), w-Brom- 
acetoyeratrol u. K5C03 in wenig sd. A. Nach Fallen mit W. u. Auskochen mit 
A. gelbliche Krystalle aus Eg., dann Chlf.-CH3OH, F. 166°. — 2-[3' ,4’ - Dimetliojy- 
benzyl]-4,6-dimethoxycu>naron, C19IIao0 5 (IV.). Aus dem yorigen mit Na in sd. Amyl- 
alkohol. Nadeln aus A., F. 91—92°. II.jSOj-Lsg. tiefrotyiolett. Gegen wcitere Red. 
sehr bestandig. Mit ubersehussigem Br in Eg. oder Chlf., KMn04 oder PC16 in 
Bzl. intensiye Blaufarbung. — Bromderiv., CI8H „ 0 5Br. Mit 1 Mol. Br in Eg. oder 
Chlf. NSdelchen aus Eg. -{- W., F. 141—142° (Zers.). — Aus der alkal. Mutter- 
lauge von IV. wurde mit Saure ein Prod. gefallt, das, nochmals mit Na u. A. 
reduziert, ais 2-Oxy-4,6,3',4'-tetramethoxy-u,y-diphenylpropan in Form seinesp-Niiro- 
benzoats (ygl. F re u d e n b e rg  u . Cohn, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 2129; C. 1923.
III. 1620) identifiziert wurde. Damit ist die Synthese auch dieser Verb. ver- 
wirklicht. — (2-Oxy-4,6- dimethoxyphenyl) - athyl]-[3,4'- dimethoxyphenyl]-kclont
C19H „ 0 6 (VI.). 1. Aus III. in Eg. bei Zimmertemp. oder durch kurzes Kochen,
Fiillen mit W. u. Umfallen aus verd. Lauge. 2. Synthet. durch Hydrieren von 
[2-Oxy-4,6-dimethoxy8tyryt]-[3',4'-dimethoocyphenyI]-keton (dessen Darst. nach P r a t t ,  
R obinson u . W illiam s, Journ. Chem. Soc. London 125. 206; C. 1924. I. 2708, 
wurde verbessert) in CH3OH (-}- Pt-Mohr). Nadeln aus CH3OH, F. 137,5°, 11. in 
verd. Alkali. HsS04-Lsg. orangegelb. W ird zu der in der 18. Mitt. beschriebenen 
Pentamethoxyverb., C!0HS4Oa, F. 113—114° statt 111°, methyliert. — Tetramcthyl- 
anhydroepicatechinchlorhydrat, C-^II^O^Cl (VII.). Aus III. oder VI. in wenig Bzl. 
oder Chlf. oder in viel A. mit HCl-Gas. Scharlaclirote Nadeln aus CHsOII -f- A. 
oder verd. I1C1, F. 161—162° (Zers.). Gibt mit Alkali eine schwach gefiirbte Base-
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HCl-Abspaltung zu III. gelang bisher n ich t — 5,7,5',4 '-Tetramethoxyflavan (Tetra- 
methyldesoxyepicatechin), C19IIss0 6 (VIII.). Durch Hydrieren von VII. in Eg. (-j- Pt). 
Aus CH30H , P. 111—112°. — (Mit E. Cohn.) Wiihrend III. bei der R ed.'m it Na
u. A. das oben erwiihnte p-Nitrobenzoat vom P. 141—142° liefert, erhalt man aus 
Tetrametliylanhydrocatechin ein isomeres p-Nitrobenzoat, C28II2;0 8N , Nadeln aus 
CHjOH, F. 108—109°. Dieses gibt bei der Methylierung eine Pentamethoxyverb., 
C20Ha6O5, aus CHaOH, F. 104—105°, isomer mit dem friiher beschriebenen Penta- 
methoxy-«,/-diphenylpropan vom F. 87—88°.

A n h an g . Die Darst. von Trimethylcatechon nach v. K o s t a n e c k i u. T a m bo r  
(Ber. Dtseh. Chem. Ges. 35. 1869 [1902]) yerliiuft mit ca. 10°/o Ausbeute. — (Mit 
Fr. Kremp.) 2  - [3/4 '- Dimetlioxybenzyl] - 4 , 6  - dimethoxycuniaranonsemiearbazon, 
Ci0łI53O0X3. Aus dem in der 18. Mitt. beschriebenen Cumaranon. Gelbliche Nadeln 
aus CH30H , F. 171°. Durch liingeres Koclien in CjHjONa-Lsg. wird es in ein 
isomeres Semicarbazon, C20H23O6Ns, ubergefuhrt, gelbliche Prismen aus CHsOII,
F. 155° (Zers.). Es gelang nicht, die Semicarbazone nach W o l f f  zu reduzieren. — 
Fiir Trinitrophloroglucin wird eine bessere D arst beschrieben. (L ie b ig s  Ann. 442. 
309—22. Karlsruhe, Techn. Hochsch.) L in d e n b a u m .

K. F ries, Zur Kenntnis des Chńndigos. II. (I. vgl. L ie b ig s  Ann. 405. 346;
C. 1914. II. 782.) Es ist irrig, den Oxindigo ohne weiteres, wie es von ver- 
schiedenen Autoren geschehen ist, ais konstitutiv verschieden von Indigo u. Thio- 
indigo anzusehen, weil er nicht die fiirber. Eigenschaften dieser besitzt u. wegen seiner 
Zersetzlichkeit durch Alkali keine alkal., durch Luft reoxydable Kiipe liefert. Zur 
weiteren KlSrung der Frage bat sich Vf. bemiiht, durch geeignete Substituenten 
in den Benzolkemen ein gegen Alkali genugend bestiindiges Oxindigoderiv. zu 
gewinnen. Der EinfluB solcher Substituenten macht sich bereits beim Cumarandion 
stark geltend, denn bei gewissen D eriw . desselben ist der Heteroring so bestandig, 
daB die zugehorigen Oxysiiuren in freier Form nicht faBbar sind, weil sie sofort 
EingschluB erleiden. Noch deutlicher zeigt sich dieser EinfluB bei den ent- 
sprechenden Cumarophenazinen. E r tritt auch unverkennbar beim Oxindigo in Er- 
scheinung, aber trotzdem besitzt noch keines seiner bisher gewonnenen D eriw . die 
gewunschtc Alkalifestigkeit.

K. F rie s  und K. B arten s, Tetramethyl-4,6,4',6’-oxindigo und andere indigoide 
Verbindungen aus Dimethyl-4,6-cumaranon-3. Unter den folgenden Verss. ist das 
Verh. des Dimethyl-4,6-cumarandions (V.) auffallend. Der Seitenring ist recht be
standig gegen W. u. Alkali, wird aber von o-Phenylendiamin leicht aufgespalten, 
denn es entstelit damit nicht VIII., sondern VII. Letzteres ist allerdings zu VIII. 
anhydrisierbar, aber in diesem ist der Furanring so bestandig, daB es unmoglich 
ais Zwischenprod. von V. zu VII. angenommen werden kann. Ais solcbes ist viel- 
mehr VI. anzusehen. Die Richtigkeit dieser Auffassung folgt aus der B. des VL 
entsprechenden Siiureanilids aus V. u. Anilin; dasselbe entsteht auch durch hydrolyt 
Aufspaltung von I. Die Aufspaltung durch primare Aminę ist allen Cumarandion- 
deriw. gemeinsam.

Dimethyl-4,6-cumarandionanil-2, C16H130 4N (I.). Aus Nitrosobenzol u. Dimethyl-
4,6-cumaranon-3 (dessen Darst. nach v. A d w e u s , Ber. Dtseh. Chem. Ges. 49. 816;
C. 1916. I. 1073, wurde verbessert) in A . mit 2-n. NaOH bei ca. 30°. BlaBgelbe 
Nadeln aus A., F . 162°, 11. in Bzl., Eg., zl. in A., wl. in Bzn., unl. in wss. Alkali. 
Wird von konz. H3S04 in V. ubergefuhrt. — p-Dimethylaminoderiv., C18Hls0 sNs. 
Ebenso mit p-Nitrosodimcthylanilin. Hellrote Nadeln aus Bzl., F . 214°, 11. in Eg., 
zl. in Bzl., wl. in A ., Bzn., sonst wie I. Anlagerung des Cumaranons nach der 
Methode von F r ie s  u. H a sse l b a c h  (Ber. Dtseh. Chem. Ges. 44. 124 [1911]) gelang 
nicht. — Methyl-5-cu.marandion-p-dimethylaminoanil-2, CI7H 16OsN2. Aus Methy!- 
■5-cumaranon-3. Rote Nadeln aus Bzl., F . 173°. Lagert ebenfalls kein Cumaranon
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an. — Anilido-2-dioxo-3,3'-tetramethyl-4t6,4',6'-dicumaran-2J2', C26H210 4N (II.). Aus 
I. u. dcm Cumaranon in wenig sd. Toluol (5 Stdn.). Gelbliclie Prismen aus A., 
F. 214°, 11. in Bzl., zl. in Eg., A., wl. in Bzn., unyerandert 1. in w. wss. u. k. 
alkoh. NaOH. — Tetramełhyl-4,6,4',ff-oxindigo, C.i0HleO4 (IIL). 1. Aus obigem Anil 
C,aH 19OjNs u. dem Cumaranon in einem sd. Gemisch von 3 Teilen Acetanhydrid 
u. 1 Teil Eg. (10 Min.). Ausbeute nur 15%• 2. Durch Losen von II. in konz.
HsS04 oder Eg. -)- konz. HC1 u. EingieBen in W. Ausbeute fast quantitativ. Gelbe 
Nadeln aus Xylol, F. 280° nach Dunkelffirbung bei 265°, wl., sublimierbar. Ist 
das alkalibestSndigste der bisher dargestellten Oxindigoderivv. W ird von k., auch 
alkoh. NaOH kaum angegriffen, beim ErwSrmen entsteht eine blutrote Lsg., daraus 
fallt SSure einen rotvioletten Nd., aus dem sich III. ebenso wenig zuriickgewinnen 
laBt wie aus der mit Hydrosulfit u. alkoh. NaOH erhaltenen scliwach roten Lsg. 
Mit Anilin in sd. Toluol gcht III. wieder in II. uber. — Tetramethyl-4,6,4',6'-ox- 
indigiceifi, C20II18O4 (IY.). Aus III. mit Zn-Staub u. sd. Eg., mit W. fiillcn. Gelb- 
liche Krystalle aus Eg., F. 210—217°, 11. auBer in Bzn., unl. in wss., 1. in alkoh. 
NaOH mit erst tiefroter, spSter dunkelbrauner Farbę (wie III.), mit SSure nicht 
unyerandert fallbar. Diese Eigenschaften rechtfertigen die Dioxoformel IV. — 
0-Diacetylverb., C,4H2a0 9 (nach der tautomeren Dienolformel). Aus HI. mit Zn-Staub 
u. Na-Acetat in sd. Acetanhydrid. Farblose Nadeln aus Eg., F. 235°. Verhalt sich 
gegen Alkali wie IV. Wird yon 2-n. HNOa in h. Eg. glatt zu III. oxydiert.

Dimethyl-4,6-cumarandion, C10H8O3 (V.). Aus I. oder seinem p-Dimethylamino- 
deriy. in Eg. -f- konz. HC1, mit W. fallen. Dunkelgelbe Nadeln aus Bzn., F. 145” 
(vgl. SiOLLfc u. K n e b e l ,  Ber. Dtsch. Chem. Ges. 54. 1217; C. 1921. III. 324), 
bestiindig gegen k. Sodalsg., 1. in 2-n. NaOH. Aus dieser Lsg. fallt Saure V. 
wieder aus, A. dagegen das Di-Na-Salz der [Dimethyl-4,6-oxy-2-benzoyl}-amei$en- 
saure, C10H80 4Na,, in bronzefarbenen Blattchen. — \Dimethyl-4,6-oxy-2-benzoyl}- 
ameisensaureanilid, C16H,50 3N (entsprechend VI.). Aus V. u. Anilin in sd. Bzl. 
(1 Min.) oder aus I. mit k. alkoh. NaOH. Hellgelbe Nadeln aus Bzn., F. 127°, 11. 
in A., Eg., zl. in Bzl., wl. in Bzn., unyerandert 1. in NaOH (gelbrot). Beim Er- 
hitzen auf dem Wasserbad oder mit Acetanhydrid wird V. zuriickgebildet. Erhitzt 
man dagegen bis zum Schmelzen oder kocht besser kurz mit Eg., so entsteht 
[Dimełhyl-4,6-oxy-2-be7izoyl]-ameisensaureanilanilid, C,2Hj0OfN,. Dieselbe Verb. er- 
halt man aus V. u. uberschiissigem Anilin in sd. Eg. Nadeln aus A., F. 197°, 11. 
in Eg., Bzl., zl. in A., wl. in Bzn., unyerandert 1. in NaOH. — Dimełhyl-4,6- 
cumarandionanil-3, C13H190,N . Durch Losen des yorigen in h. Acetanhydrid.

O
CO CO CO CO CO

C6H4
c h 3 j T n
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Tiefrote Nadeln aus A., F . 150°, zl. in Eg., Bzl., wl. in Bzn., bestiindig gegen k. 
was. Alkali. Aus der Lsg. in w. alkoh. Alkali fallt Siiure V. aus. Mit Anilin in 
sd. Eg. bildet sicb die vorige Verb. zuruck. — Oxy-2-\crxy-Z-dimethyl-4',ff-phenyl\-
3-chinoxalin, C16HI40 2N2 (VII.). Aus V. u. o-Phenylendiamin. Gelbe Nadeln aus 
Eg., F. 260°, unyerandert 1. in NaOH. — Dimethyl-4,6-cumarophenazm, CmHisONj 
(VIII.). Durch Dest. yon VII. (oberhalb 360°). Nadeln aus Eg., F . 206°, 11. in 
Bzl., Chlf., zl. in Eg., wl. in A., Bzn. H2S04-Lsg. rot. W ird selbst yon sd. alkoh. 
NaOH nur langsam zu VII. aufgespalten. — Dioxo-3^-tetramethyl-4,6,4',ff-dehydro- 
2,3’-dicumaran-2,3’ (Teiramethyl-4,6,4', 6'-oxindirubin) , CS0H ,6O4 (IX.). Aus dem 
Cumaranon u. V. nach F k ie s  u. P f a f f e n d o r f  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 43. 218 
[1910]). Gelbe Nadeln aus Eg. oder Xylol -f- A., F . 205—210°, die sieh freiwillig 
in orangerote Prismen, F . 202—206°, umwandeln. Unyerandert 1. in konz. H2S 04 
(yiolettrot). Die dunkelrote Lsg. in alkoh. NaOH gibt die Verb. nicht zuruck. — 
0xo-3-dihydro-2,3-tetramethyl-4,6,4',6’-dicu>naro7i-2,3/, CaoH 180 3 (X.). Durch Konden- 
sation des Cumaranons mittels C2H5ONa oder Eg.-HBr nach F r ie s  u . P f a f f e n d o r f  
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 44. 117. 119 [1911]). Farblose Nadeln aus A., F. 151°, 
zl. in Eg., Bzl., wl. in Bzn., unl. in NaOH. ŁieB sieh nicht zu IX. oxydieren. —: 
Acetyherb.. C22Hj0O4 (nach der tautomeren Enolformel). Prismen aus A., F. 114°.

Die folgenden Verss. sollten zur Synthese des Dimethyl-5,5'-oańndigos fuhren, 
doch wurde das Ziel nicht erreicht. — Bemsteinsauredi-p-kresylester, C18H 180 4. 
Nadeln aus A., F. 120°. — Dioxy-2£'-dimethyl-5,5’-succinodiphenon, C18H 180 4. Aus 
dem yorigen mit A1C13 (130°, 4 Stdn.). Perlmutterglanzende Bliittchen aus Eg.,
F. 187°, wl. in A., Bzn., zl. in Bzl., Eg. Lsgg. in NaOH u. konz. H2S 04 gelb. — 
Diacetylverb., C22H22O0. Nadeln, F. 163°. — Dibromderiv., C18H 160 4Br2 (im Kern 
bromiert). Mit Br in Eg. Nadeln aus Eg., F. 232°, zl. auBer in Bzn., unyerandert
1. in NaOH. — Diacclyherb., CssH200„Br2. Krystalle aus A., F. 140°. — Dioxy-
2 -dimethyl-5,5’-dibronisuccinodiplienon, (CH3)(OH)CaII3 • CO • CHBr • CHBr ■ CO ■ CaH3 • 
(0H)(CHj). Durch Bromieren mit einem Gemisch yon 1 Teil Br u. 5 Teilen gesgtt. 
Eg.-HBr. Gelbliche Prismen aus Eg., F. 183°, wl. in A., zl. in Eg., Bzl., wl. in 
Bzn., nicht unyerandert 1. in NaOH. Abspaltung von HBr zum Oxindigoderiv. 
gelang nicht. — Diacetylverb., C22H20O8Br2. Nadeln, F. 187°. — Dibronibernstein- 
sauredi-p-kresylester, C18H 160 4Br2. Aus Dibrombemsteinsaure, p-Kresol u. POCl3 
bei 105°. Nadeln aus Eg., F. 167°, zll. in Bzl., zl. in A., Eg., wl. in Bzn. Um- 
lagerung mit A1C13 gelang nicht. — Bernsteinsauredi-s. xylenylester, C20Hj2O4. 
Nadeln aus A., F. 77°. — Dioxy-2J?-tetramethyl-4,6,4',ff-succinodiphenm, C20H22O4. 
Aus dem yorigen mit A1C13. Blattchen aus Eg., F. 141°.

K. F rie s  und E. P uscb , Uber Dibenzo-4,5,4',5'- und Dibenzo-6,7',6',7f-oxindigo. 
Der Dibenzo-4,5,4’,5'-oońndigo (II.) lieB sieh nicht nach der Methode yon F r i e s  u . 

H a s s e lb a c h  (1. c.) gewinnen (ygl. aueh F r i e s  u . F r e l l s t e d t ,  Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 54. 715; C. 1921. I. 948), wohl aber nach der yon S t o e r m e r  u. B r a c h m a n n  
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 44. 311 [1911]) iiber die aci-Nitroverb. I. Diese Ver- 
bindungsklasse wird besser ais bisher aus 2-Halogencumaronen u. Alkalinitrit dar- 
gcstellt. — Obwohl der in 4,5 anellierte Benzolkern der ganzen Gruppe erhohte 
Bestandigkeit yerleiht, wird das Benzo-4,5-cumarandion von prim. Aminen auf
gespalten (ygl. yorst. Absclmitt). Die Angaben von G id a  u . DE F r a n c i s c i s  (Gazz. 
cbim. ital. 54. 509; C. 1924. n .  2031), nach denen mit Anilin das Anil-2 u. mit 
o-Phenylendiamin das Cumarophenazin entstehen soU, sind unrichtig. — DieW rkg. 
verschiedener Substitution im Benzolkern erhellt aus folgendem: Von alkoh. NaOH 
bestimmter Konz. wurden Cumarophenazin in 5 Min. yollig, das Benzo-4,5- bezw. 
Dimethyl-4,G-deriv. in 4 Stdn. nur zu 50°/<, bezw. 75% zum Chinoxalin aufgespalten. 
Umgekehrt bilden sieh die substituierten Cumarophenazine aus den Chinoxalinen 
weit leichter ais das nicht substituierte. Dagegen ist das Benzo-6,7-cumarophenazin
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aus seinem Chinoxalin ilberhaupt nicht zu erhalten. Im Einklang damit wird das 
Anil-2 diescr Reihe direkt zur Oxysiiure u. nicht zum Benzo-6,7-cumarandion liydroly- 
siert. Die Angabcn von G iu a  u . d e  F r a n c isc is , welche letztere Vcrb. auf anderem 
Wege erhalten u. mit o-Phenylendiamin zum Cumarophenazin kondensiert haben 
wollen, sind wieder unrichtig. Die Anellierung eines Benzolkerns in 6,7 wirkt also 
der in 4,5 entgegengesetzt. Dementsprechend ist der Oxindigo diescr Reihe (III.) 
gegen Alkali noch empfindlicher ais Oxindigo sclbst.

fn^l co oc O

W - ę c r
Benzo-4,5-cumaranon-3. Yerbesserte Darst.: 

^9-Naphthoxyessigsaure wird mit PC15 in Bzl. in 
das Chlorid ubergefiihrt, darauf mit A1C13 ge- 
kocht. Nach Ausziehen des Rohprod. mit sd. 
50°/o>g- A . aus Bzn. umkrystallisieren. F . 133°.
— Benzo-4,5-cumarandi<manil-2, C18Hu 0 2N. Aus 

dem vorigcn u. Nitrosobenzol. Goldgelbe Prismen aus A., F . 186°, 11. in Eg., Bzl., 
zl. in A., wl. in Bzn., bestiindig gegen verd. wss. Alkali. Die blutrote Lsg. in 
konz. IIjSOj gibt mit W. das Cumarandion. — Oxy-2-naphthoyl-l-ameisensa.v.reamlid, 
CI8H130 3N. A u s dem Cumarandion u. Anilin in sd. Bzl. (5 Min.). Hellgelbe Nadeln 
aus Bzn., F . 124°, 11. in A., Eg., zl. in Bzl., wl. in Bzn., unver&ndert 1. in verd. 
NaOH. Ident. mit dcm „Anil“ von G ic a  u. d e  F r a n c is c i s .  — Brom-2-benzo-4,5- 
cumaranon-3, Ci,II7OsBr. Aus dem Cumaranon mit 1 Mol. Br in Eg. -f- gesStt. 
Eg.-HBr bei Zimmertemp. Gelbliche Bliittchen aus verd. A., F . 150°, zl. in A., Eg., 
wl. in Bzn. Mit konz. HsSO, grungelb, gegen verd. NaOH bestiindig. Reagiert 
nicht mit Aldehyden. — aci-Nitro-2-benzo-4,o-cumaranon-3 (I.). Das N a-Sakt 
CuH60 4NNa, entsteht aus dem vorigen in sd. A. mit NaNO,-Lsg. Gelbliche Nadcl- 
buschel aus alkal. W ., Zers. gegen 220°. Mit konz. H ,S04 braunrot. Die freie 
Saure zers. sich. — Dibenzo-4,5,4',5'-oxindigo, C84Hls0 4 (II.). Aus dem yorigcn mit 
sehr verd. sd. H3S04. Nach Auskochen mit wenig A. orangegelbe Blattchen aus 
Nitrobenzol, F . 310° nach vorherigem Sintern, wl., bestiindig gegen wss. Alkali, 
wird von h. alkoh. Alkali tiefyiolett gel. Ktipe nicht reoxydierbar. H ,S04-Lsg. 
blauviolett. — [Oxy-3/-naphthyl-l'~$-2{3)-chinoxalin, C|SHlsONj. Aus obigem Brom- 
benzocumaranon u. o-Phenylendiamin in sd. A. Orangerote Krystalle aus verd. A., 
dann Bzn., F . 142°, 11. in A., Eg., Bzl., zl. in Bzn., unverandert 1. in NaOH. H3S04- 
Lsg. blau. — Benzoylverb., C.25H10OaN,. Nadeln aus A., F . 156°. —  Oxy-2-\pxy-2T- 
naphthyl-l^S-chinoialin, C18Hls0 3Ns. Aus dem Cumarandion u. o-Phenylendiamin 
in sd. Eg. Orangegelbe Nadeln aus A., F . 287°, zl. in A., Eg., Bzl., wl. in Bzn., 
unyerandert 1. in NaOH. HsS04-Lsg. blau, mit W. rot. Ident. mit dem „Benzo- 
4,5-cumarophenazin“ yon G iu a  u. d e  F k . lk c is c is .  — Diacetylverb., CJSH160,N,. 
Goldgelbe Nadeln aus A., F . 227°. — Benzo-4,o-cumarophenazin, C13H10ON3. Ent
steht aus dem vorigen nicht mit wasserentziehenden Mitteln, wohl aber durch Dest. 
unter 1 mm (bei ca. 300°). Gelbliche Nadeln aus Eg., F . 218°, 11. in Bzl., sehr be- 
standig gegen NaOH. Die Lsgg. in A. u. Bzl. fluorescieren stark blau, die in Eg. 
n icht HsS04-Lsg. blau. — Dibrom-2J2-benzo-4,5-cumaranim-3, C12H60,B rr  Wie 
die Monobromverb., nur mit der doppelten Menge Br unter Erwarmen. Gelbliche 
Nadeln aus A., F . 178°, 11. in Bzl., zl. in Eg., Bzn., wl. in A. Reagiert nicht mit 
NaNOj oder o-Phenylendiamin. — Oxo-3-dikydro-2,3-dibenzo-4,5,4’,5'-dicumaron-2,3' , 
Cj4Hu0 3. A u s dem Cumaranon mit gesatt Eg.-HCl (Wasserkiihlung, 1 Tag) u. Zers.



1925. I . D. O r g a n is c h e  C h e m i e . 2563

dererstgebildetenHCl-Verb. durch Waschen mit Na-Acctatlsg. GclblicheSchuppen aus 
Eg., F. 211°, zl. in Eg., Bzl.. wl. in A., Bzn., bestandig gegen k. NaOH. H2S04- 
Lsg. rotyiolett. — Benzo-4fi-cuma.rm-2-ind.ol-3’-indigo, CJ0H,,O3N. Au3 dem Cuma- 
ranon u. Isatin. Dunkelrote Nadeln aus Nitrobcnzol, F. ca. 340°, wl. HaS 04-Lsg. 
blau. Nicht unzers. yerkiipbar.

Benzo-6,7-cumaranon-3. Aus «-Naphthoxyacetylchlorid u. A1C13 (vgl. Lanz, 
Diasert., Bern 1921). Ausbeute nur 20%. F. 116°. — Naphthoxy-l-essigsaurebromid, 
C12H90 2Br. Aus der Saure mit PBr6 in h. Bzl. Nadeln aus Bzl.-Bzn., F. 150°. — 
Benzo-6,7-cumarandionanil-2, C18H u 0 2N. Goldgelbe Bliittchen aus A., F. 169°, zl. 
in Eg., Bzl., weniger in A., Bzn., unverandert 1. in wss.-alkoh. NaOH. — Oxy-l- 
naphthoyl-2-anieisensaure, C12H80 4. Durch Losen des yorigen in konz. H2S04 u. 
Fallen mit W. Gelbe Kryatalle aus Bzn., F. 151° (Zers.), 11. in Eg., A., zl. in Bzl., 
wl. in W ., Bzn., 1. in Bicarbonat. Ident. mit dem „Benzo-6,7-cumarandion“ yon 
Gida u . d e  F ra n c isc is , das sich auf keine Weise aus der Saure gewinnen lieB.
— Oocy-2-[oxy-l'-naphthyl-2h]-3-cldnoxalin, C18H120 2N2. Aus dem yorigen mit o-Phe- 
nylendiamin mit h. Eg. Ziegelrote Nadeln, F. 321°, wl. in Bzn., zl. in A., Eg., 
Bzl., 1. in NaOH. H2S04-Lsg. yiolettbraun, mit W. rot. Ident. mit dem „Benzo-
6,7-cumarophenazin“ von G iua u . d e  F r a n c is c is . — Anxlido-2-dioxo-3,3'-dibenzo- 
6,7,6',7'-d ic u m a r a n - 2 C30H19O4N. Aus obigem Anil u. dem Cumaranon in sd. Bzl. 
(lń Stdn.). Orangegelbe Nadeln aus Bzl.-Bzn., F . 173°, 11. auBer in Bzn., wl. in 
was., 11. in alkoh. NaOH. — Dibenzo-6,7,6',7'-oxxndigo, C24H120 4 (III.). Aus dem 
yorigen in k. Eg. mit wenig konz. HC1. Ziegelrote Prismen aus Nitrobenzol, F. 347° 
nach yorherigem Sintern, sublimierbar, bestandig gegen verd. wss. NaOH, 1. in w. 
alkoh. NaOH unter Zers. Kiipe nicht reoxydierbar. H2S04-Lsg. rotyiolett. — 
Brom-5-benzo-6,7-cuniarandionanil-2, C18H,0O2NBr. Aus Brom-5-benzo-6,7-cuma- 
ranon-3 (F ries u . F r e l l s t e d t , 1. c.) u. Nitrosobenzol. Gelbe Nadeln aus A.,
F. 204°, U. in Bzl., Eg., zl. in A., wl. in Bzn., 1. in wss.-alkoh. NaOH. Aus der
braunroten H2S 04-Lsg. fallt W. die Oxysaure (F r ie s  u. F r e l l s t e d t ). Anlagerung 
von Brombenzocumaranon gelang nicht. — Tribrom-2£,5-benzo-6,7-cu>naranon-3, 
CuHjOjBrs. Aus dem yorigen wie obige Dibromyerb. Gelbliche Nadeln aus Eg.,
F. 217°, 11. in Bzl., zl. in A., Eg., wl. in Bzn. Reagiert kaum mit o-Phenylen-
diamin.

K. F ries  und K. S aftien , Indigoide und andere Verbindungen aus Methoxy-6- 
cumaranon-3. Bei den folgenden Oxindigo- u. Oxindirubinderiw. mit OCHs-Gruppen 
im Benzolkem ist ein EinfluB dieses Substituenten auf die Nuance sowie auf die 
Alkalibestandigkeit kaum bemerkbar. Immerhin ist der Lactonring im Methory-6- 
cumarandion etwas widerstandsfShiger gegen hydrolyt. Aufspaltung ais im Cuma- 
randion selbst. — Die Aufspaltung von 2-Bromcumaranonen mit o-Phenylendiamin 
zu Chinoxalinen (ygl. yorst. Abschnitt) scheint eine allgemeine Rk. zu sein, denn 
sie wurde auch bei einem OCHs-Deriv. festgestellt. 2-Brom-2-alkylcumaranone 
geben nach v. A u w e rs  u. M O lle r  (Ber. Dtscli. Chem. Ges. 50. 1154; C. 1917. IL 
740) diese Rk. nicht. — Bei dem Vers., den Dibrom-5,5'-dimethoxy-6,6'-oxindigo, 
der nach der Methode yon S to e rm e r  u .  B rach m a n n  (1. c.) entsteht, analog durch 
Abspaltung yon HBr aus Dibrom-2,5-methoxy-6-cumaranon-3 zu gewinnen, wurde 
das isomere Oxindirubin erhalten (ygl. F r ie s  u .  F in c k , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 41. 
42S8 [1908]). Ahnlich unerwartet bildet sich auch das Dimethoxy-6,ff-orindirubin 
aus dem Anil-2 u. dem Cumaranon-3 in Eg. -f- Acetanhydrid; offenbar wird das 
Anil in Acetanilid u. das Cumarandion gespalten, welch letzteres sich mit dem 
Cumaranon wie ublich zum a. Indigoid kondensiert. Dagegen konnte dasselbe 
Orindirubin nicht durch Kondensation yon 2 Moll. des Cumaranons u. nachfolgende  
Oiydation erhalten werden. — Aus obigem Dibrommethoxycumaranon u. Brom-5- 
nHthoxy-6-cumara)ion-3 entsteht mit Na-Acetat in sd. A. unter Austritt yon HjO u.
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Ersatz eines Br gegen OH ein Deriy. des Leukooxindirubins, das zum betreffenden
Oxindirubin oxydierbar ist. Der 
Verb. — u. analog dem Leuko- 
oxindirubin selbst — wird neben- 
stchende Formel erteilt, denn die- 
von F r ie s  u . P f a f f e n d o r f  (1. c.) 
yorgeschlagene Formel ist nicht 
aufrecht zu erhalten, da alle Leuko- 

oxindirubine Monohydrazone, Monoxime u. Monoacetylyerbb. liefern.
Mctlwxy-6-cumarandion-p-dimethylaminoaml-2, C17H16OsN2. Aus Methoxy-6- 

cumaranon-3 (vgl. v. A uwebs u. P o h l ,  L iebigs Ann. 405. 264; C. 1914. II. 638) 
wie ublich. Dunkelrote Nadeln aus Bzl., F. 156°, 11. in Chlf., zl. in A., wl. inBzn.r 
unyeriindert 1. in w. alkoh. NaOH. W ird von konz. HaS04 zur Oxys5ure (vgl. 
unten) aufgespalten. — Methoxy-6-cumarandwnanil-2, CI5Hu 0 3N. Hellgelbc Nadeln 
aus A., F. 135°. —  Dimethoxy-6,ff-oxindigo, C18H 1S0 6. Nach S to e rm e r  u . Brach- 
mann nicht erhSltlich, da die ausschlieBliche Bromierung im Seitenring nicht ge- 
ling t Eines der beiden yorigen wird mit dem Cumaranon 3 Stdn. auf 125° erhitztr 
mit alkoh. NaOH ausgezogen, mit EssigsSure geffillt (braune Flocken) u. in Eg. mit 
wenig konz. HC1 yersetzt. Gelbe Nadelchen aus Nitrobenzol, F. 310° nach Sintero 
yon 260° ab, wl., kaum 1. in wss., 1. in h. alkoh. NaOH unter Zers. Nicht ver- 
kiipbar. H2SO,-Lsg. rotbraun. — Methoxy-6-i-nitroso-2-cumaranon-3, C9H ,04N. Aus- 
dem Cumaranon in Eg. mitNaNOj. Gelbe BISttchen aus CHsOH, F. 180°, U. in A., 
Eg., zl. in Bzl., wl. in Bzn., unyerfindert 1. in yerd. NaOH. — Methoxy-4-oxy-2-bcnzoyl- 
ameisensaure, C9H80 6. Aus dem yorigen mit rauchender HC1 bei 60°. Briiunlich- 
gelbe BISttchen aus Bzl., F. 123°, 11. in W., A., A., zl. in Bzl. u. konz. IIC1, wl. in 
Bzn. — Methoxy-6-cumarandion, C„HaO,. Durch Dest. des yorigen unter 1 mm 
(Bad 160°). Hellgelbe Nadeln aus Bzn., F. 136°; meist 11. W ird von W. schwerr 
von Soda langsam, yon NaOH leicht wieder aufgespalten. HsS04-Lsg. hellgelb. — 
Oxy-2-[oxy-2'-mełhoxy-4'-phenyl]-3-cMnoccali7i, CI5H12OsN3. Aus der Oxysfiure u.
o-Phenylendiamin in sd. Eg. Gelbe Nadeln aus Eg., F. 312° nach Sintern bei 303°r 
zl. in Eg., Xylol, wl. in A., Bzl., kaum 1. in Soda. HsS 04-Lsg. tiefrot. LieB sich 
nicht zum Cumarophenazin anhydrisieren. — Dimethoxy - 6,6'-dicu»iaron-2,3'-indu)0 
(Dimethoxy-6,ff-oxii\dirubin), Ci8H ,j0 6. 1. Aus dem Cumaranon u. der Oxysfiure
nach F r ie s  u . P fa f f e n d o r f  (1. c.). 2. Aus dem Cumaranon u. dem Dimethyl- 
aminoanil-2 in sd. Eg. Acetanhydrid. Wenig gleichzeitig gebildeter Oiindigo 
bleibt beim Auskochen mit Eg. zuriick. Gelbrote Nadeln aus Eg., F. 250°, zl. in 
Nitrobenzol, wl. in Eg., Xylol, swl in A., wl. in wss., 11. in alkoh. Alkali. H,S04- 
Lsg. blau. — Oxy-3-dikydro-2,3-di>nethoxy-6,6'-dicumaron-2,3', C18H 140 5. Durch 
Kondensation des Cumaranons mittels C,H5ONa oder Eg.-HCl wie oben. Gelbe 
Nadeln aus Bzl., F . 153° nach Rotfarbung bei 146°, 11. in Chlf., zl. in A., A., Bzl., 
Eg., swl. in Bzn., wl. in wss., 11. in alkoh. Alkali ohne Zers., leicht oxydabel. 
H sS04-Lsg. rot mit griinlicher Fluorescenz. — W ird die alkal. Kondensation bei 
Luftzutritt ausgefuhrt, so resultiert scheinbar ein Dimdhoxy-6,ff-leu.kooxind\rv.b\n- 
oxyd, 03811,805,. Entsteht auch aus dem yorigen mit N aN02 in Eg. Braungelbe 
Krystalle aus Bzl., F . 156°, schwerer 1. ais das yorige, bestfindig gegen Luft-O.

Bro»i-5■ m ethory-4-oxy-2 -chloracetophcnon, C,H80 3ClBr. Aus Methoxy-4-oxv-
2-chloracetophenon (V. A d w e b s  u . P o h l , 1. c.) mit 1 Mol. Br in Chlf. Nadeln aus 
Bzl., F. 194°, zll. auBer in Bzn. — Brom-5-methoxy-6-cumaranon-3, C0H7OsBr. Aus 
dem yorigen mit Na-Acetat in sd. A. Gelbstichige Nadeln aus A., F. 186°, 11- 
A., Chlf., Eg., zl. in A ., Bzl., wl. in Bzn. Lsg. in II2S04 hellrot, in alkoh. NaOH 
dunkelrot Kondensiert sich mit Aldehyden. Die 5-Stellung des Br folgt aus dem 
Abbau zu Brom-4-resorcin. — o-Nitrobenzalderit\, C16Hll)05NBr. Rote Blattclien



1925. I. D. O r g a n is c h e  C h e m ie . 2565

aus Eg., F. 200°. — Dibrom-2,5-methoxy-6-cumaranon-3, C9H60 3Bn,. Aus dem vorigen 
in Eg.-j-Eg.-HBr mit 1 Mol. Br (Waaserbad). Nadeln aus A., F. 160° nach Dunkel- 
farbung bei 142°, U. in Eg., Bzl., zl. in A., wl. in Bzn. Die 2-Stellung des zweiten 
Br folgt aus der B. nachst Yerbb. — [O xy-2’-7>iełlioxy-4'-brom-5'-phenyl]-2(3)-chin- 
oxalin, CI5H n 0 2N2Br. Aus dem yorigen mit o-Phenylendiamin in sd. A. (1 Min.). 
Gclbe Nadeln aus Eg., F. 240°, wl. in A., Bzl., 11. in wss.-alkoh. NaOH. H jS04- 
Lsg. tiefblau. — Benzoylverb., C j,II150 3N2Br. Hellgelbe Nadeln, F. 212°. — [Oxy- 
2'-phenyl]-2(3)-chinoxa.lin, C14H10ONS. Ebenso aus Brom-2-cumaranon-3 (Feies u .  
P f a f f e n d o r f ,  Ber. Dtseh. Chem. Ges. 45. 160 [1912]). Gelbe Nadeln aus Eg., 
F. 189°, wl. in Bzn. II2S 04-Lsg. briiunlichrot. — [Oxy-2-niethoxy-d-brom-5-phenyt\- 
glyoxalphenylosazon, C2,HX8OaN4Br. Ebenso mit Phenylhydrazin. Hellgelbe Nadeln 
aus Bzl., F. 193°, wl. in A., zl. in Bzl., 11. in Eg., unverfindert 1. in k. wss.-alkoh. 
NaOH. — Tribrom-2fi,5-methoxy-6-cumaranon-3, C9H60 3Br9. Wie die Dibromyerb., 
aber mit 2 Mol. Br. Nadeln, F. 164°. Reagiert sehr trage mit o-Phenylendiamin 
unter B. des obigen Chinoxalinderiy. — Trichlor-2,5,7 -methoxy-6 -cumaranon-3, 
CBII503C13. Durch Einleiten von Cl in eine Lsg. des Cumaranons in Eg. Na-Acetat. 
Krystalle aus verd. CH3OH, F. 79°, 11. auBer in Bzn. — \Oxy-Z-mełhoxy-4'-dichlor-
з,5'-phenyl\-2(3)-chinoxalin, Cl:,H10O2N;iCl2. Hellgelbe Nadeln aus Eg., F. 237°. 
H2S04-Lsg. rot. — Brom-5-methoxy-6-cumarandionanil-2, C15H10O3NBr. Gelbe Nadeln, 
F. 192°, zwl. in A., zl. in Bzl., 11. in Eg., unl. in k. yerd. NaOH. Addiert nicht das 
Cumaranon. — Na-Salz des aci-Nilro-2-brom-5-mcthoxy-6-cumaranons-3, C9H6OsNBrNa. 
Aus obiger Dibromverb. Gelbe Nadeln aus alkal. W., die bei 256° verpuffen
и. von rauchender H N 03 explosionsartig zers. werden. — Dibrom-5,5'-di>nethoxy- 
6,ff-oxindigo, C16H10O0Br2. Aus dem yorigen. [Ais Nebenprod. entsteht die Oxy- 
sSure (vgl. unten), die mit sd. A. herausgel. wird.] Gelbe NSdelchen aus Nitro- 
benzol, F. oberhalb 360° (Zers.), wl. Lsg. in alkoh. NaOH rot (Zers.), in H2S04 
tiefrot. — Brom-5-methoxy-d-oxy-2-benzoylameise?isaure, C9H ,0 6Br. Aus obigem Anil 
durch Losen in konz. H2S04 u. Fallen mit W. Gelbliche Nadeln aus Bzl., F. 155°,
11. in A., Eg., zl. in Bzl., wl. in Bzn. — Oxy-2-[oxy-2'-methoxy-4'-brom-5'-phenyl]- 
3-chinoxalin, ClsHn 0 3N2Br. Aus dem yorigen. Gelbe Nadeln aus Nitrobenzol, 
F. 360° (Zers.). — J}ibroni-5,5'-diniełhoxy-6,6'-dicu)naron-2,3'-indigo (Dibrom-5,5'-di- 
>nethoxy-6,6'-oxindirubm), C,8H10O6Br2. 1. Aus dem Cumaranon u. der Oxysaure. 
2. Aus obigem Dibrommethoxycumaranon in sd. Eg. (mehrere Stdn.). 3. Durch 
Oiydation der folgenden Yerb. mit wenig Br in sd. Eg. Orangerote Nadeln aus 
Nitrobenzol, F. 340°, wl. — Dibrotn-5,5'-dimełhoxy-6,6'-oxo-3-oxy-2'-dehydro-2,3'-di- 
cwnaran-2,3’ (Dibrom-5,5’-dxmetlioxy-6,ff-leu.kooxbidirv.bin), C18H,20 6Br2 (Formel im 
allgem. Teil). Gelbe Nfidelchen aus Nitrobenzol, F. 295° nach DunkelfSrbung bei 
190°, wl. — Acełylterb., C20HI4O7Br2. Hellgelbe Nadeln aus Bzl.-Bzn., F. 210° nach 
Sintem bei 180°. — Phenylhydrazon, C24H180 5N2Br2. Rote Krystalle, F. 178° nach 
Sintem bei 170°. Lsg. in alkoh. NaOH tiefblauret. W ird wie die Aeetylyerb. mit 
BC1 in Eg. nicht zur Leukoyerb., sondern zum Oxindirubin selbst yerseift (vgl. F k ies 
«• P fa f fe n d o r f ,  1. c.).

K. F ries  und K. Saftien , iiber Abkdmmlingc des Cum aran-2-benzdihydrothi- 
&zol-2-8pirans. Yff. haben gefunden, daB die von F r ies , H asse lb ach  u .  SchrO der 
(Ber. Dtseh. Chem. Ges. 47. 1640; C. 1914. II. 142) entdeckte Ffihigkeit zur B. 
roter Oxydationsprodd. nur den H2S-Additionsprodd. der Cumarandion-p-diniethyl- 
aminoanile-2 eigen ist, nicht aber denen der einfachen Cumarandionanile-2. Sie 
glaubten daher zunSchst die 1. c. abgelehnte chinoide Formulierung fur die Oxy- 
dationsprodd. yon neuem in Erwfigung ziehen zu mussen, doch zeigte die Unters. 
eines weiteren Vertreters der Gruppe, daB die Spiranformel beizubehalten is t  DaB 
nur p-Dimethylaminoanile fur die Rk. geeignet sind, ist so zu erkliiren: Die Oxy- 
dation der Mercaptoyerb. fuhrt zunachst zu einer Chinonimmoniumyerb. III., dann
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crfolgt intramolekulare Anlagerung des Mercaptans an die p-chinoide Gruppe, in 
diesem Falle also B. des Dihydrothiazolringes. Bei einfaehen Anilen kann sich 
aber eine Yerb. III. nicht bilden.

CO CO NH
(OCH3)C0H3 Oę • NH • CaII4 • N(CH3)8 (0CH3)CaH3̂ ) c < ^ > C cII3 -N(CHj),

o  Śh  i. o  s  n .
Oxo ■ 3 - mereapto-2-[p - dimethyl- 

aminoanilido]-2-methoxy-6-cmnaran, 
Ci7H 180 3N2S (I.). In die sd. Bzl.- 
Lsg. des p-Dimethylaminoanils 

(vorst Absehnitt) wird 4 Stdn. H2S eingeleitet. Gelbe Niidelchen aus Bzl., F. 154° 
nach Dunkelfśirbung bei 148°, 11. in Eg., Chlf., zl. in A., Bzl., wl. in Bzn. — [0xo-
3-methoxy-6-cumara7i]-2-[di>nethylamino-6'-benzdihydrothiazoI]-2'-spiran, Cn H10O3NjS 
(II.). Aus dem vorigen nach der 1. c. angegebenen Methode. Rote Nadeln aus A., 
F. 174°, 11. in Chlf., zl. in A., Bzl., Eg., wl. in Bzn. Spaltung mit alkoh. Kali 
(Rohr, 100°) mit nachfolgender Diazotierung lieferte Oxy-2-methoxy-4-benzoesaure 
(F. 154°) u. das Diazosulfid des Amino-2-dimethylamino-S-phenylmercaptans (gelbliche 
Nadeln, F. 77°). — Acetylverb., Ci9H 180 4N2S. Hellrote Prismen, F. 160°. Die Lsgg. 
in Bzl. u. Chlf. fluorescieren griin. — Na-Salz. Aus der Acetylverb. in A. mit 
2-n. NaOH. Gelbe Nadeln. W ird von W. liydrolysiert. — Methoxy-6-cumaran- 
dion-p-aminoanil-2, C15H 120 3N2. Darst. wie tiblich mit p-Nitrosoanilin. Hellrote 
Nadeln aus A., F. 183° nach Sintern bei 170°, 11. in Eg., Chlf., zl. in A., Bzl., wl. 
in A., Bzn., unyerandert 1. in wss.-alkoh. NaOH. Chlorhydrat, wl. — Oxo-3-mer- 
capto-2-\_p-aminoanilidó]-2-metlioxy-6-cumaran, ClsH140 3N2S. Aus dem yorigen wie
I. (12 Stdn.). Gelbe Nadeln aus Bzl., F. 133° nach Rotfarbung bei 115°, sonst wie
I. — Das entsprechende Spiran, rote Nadeln aus A., F. ca. 120°, wurde nur in 
sehr kleiner Menge erhalten. — Oxo-3-mercapto-2-anilido-2-methoxy-6-cumaran, 
C15II130 3NS. Analog aus dem entsprechenden Anil (yorst. Absclinitt). Gelbe NSdel- 
clien aus Bzl., F. 152°. Die wss. alkal. Lsg. gibt mit K3FeCy„ oder H ,0 2 Isonitril- 
geruch, ein Spiran bildet sich nicht. — Oxo-3-mercapto-2-anilido-2-cumaran,Cu\:lnOi'&$- 
Aus Cumarandionanil-2. Gelbe NSdelehen aus Bzl., F. 156°. (L ie b ig s  Ann. 442. 
254—305. Braunschweig, Teehn. Hochsehule.) L in d e n b a u m .

E. Poulsson und G. W eidem ann, Uber Allylbenzoylekgonin and Benzylbenzoyl- 
ekgonin. Allylbenzoylekgonin, C19H230 4N, aus Benzoylekgonin u. Allyljodid 4 Stdn. 
bei 105°. Aus 50%ig. A. F. 98°, f « y °  =  —31,0° (A.; c =  1,5). Jodhydrat, aus 
A. F. 182°. Chlorhydrat, aus A. mit Ł ,  F. 176° [«]DS2 =  —37,3° (A.; c =  1,491), 
sil. in W. — Benzylbenzoylekgonin, C43H,50 4N, aus Benzoylekgonin u. Benzylchlorid 
4 Stdn. bei 110°. Ol. [«]„“  =  —27° (A.; e =  2,04), 11. in A. u. A. Chlorhydrat, 
aus Aceton F. 123°, [«]„“  =  —18,5° (A.; c =  1,354, 11. in W. u. A. Beide Ester 
zeigen das bekannte Bild der Cocainyergiftung u. zwar ist in bezug auf die GroBc 
der todlichen Dosen gegenuber dem Cocain kein deutlicher Untersehied zu be- 
merken. Nur Meerschweinchen bewiesen gegen die Benzylyerb. eine auffallende 
Resistenz. Die lokalaniistheaierendc Wrkg. am Auge ist bei der Allylyerb. stiirker 
ausgepragt ais beim Cocain, besonders die Konjunktiyalanatheaie. Das Ilornhaut- 
epithel wird nicht angegriffen. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 105. 58—62. 
Kristiania, Univ.) O h le .

F ran z  X. E rb en  und N o rb ert S chn idersch itsch , Uber ein arsenlialtiges 
Cupreinderivat. (Mitbearbeitet yon W ilh e lm  Vio.) (Ygl. J acobs u. H e id e l b e r g e r , 
Journ. Americ. Chem. Soc. 41. 2131; G ie m s a , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 52. 906; 
C. 1920. I. 840. 1919. III. 53.) Dihydrocuprein-5-azoarsanilsdure, CJ;,H290 5N1As (I.), 
kann man nur dann rein isolieren, wenn man die Aciditiitsyerhaltnisse so einstellt,

CO
(OCH3)C6H3/ \ ę - N  : CeII4 : N(CH3)2

in .  o  Śh  o h
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^ C H
c h 3 • cH a ■ c h  c h , Ch 2 h

i i * i 2 i j ^  / O H
C H 2 C H 2 C H ---------------C ---------------1 N : N - < f  > A s # )

óh  ^  X oH

N
daB das Dikydroeuprein in Alkali gel. wird u. die Aciditat der diazotierten Arsanil- 
sSure so bemessen ist, daB am Schlusse der Kupplung genau neutrale Kk., ge- 
rechnet auf das Mono-Na-Salz, herrscht. B . aus ArsanilsSure beim Diazotieren in 
‘/i-n. HC1 -f- Dibydrocuprein u. Na-Acetat in ‘/ r n- NaOH. — C2SH280 6N4AsNa: 
krystallin., zinnoberrot, reagiert amphoter, 11. inW ., Sauren, Laugen; beim Erhitzen 
allmahliche Verfarbung, zers. sich bei ca. 208°; aus h. A., zers. sich bei 218°. Wird 
beim Trocknen im Vakuum bei 60—70° u. 10 mm oxydiert, bevor es das gebundene 
W. abgibt. — Die freie Siiure yerhalt sich ebenso; farbt sich oberhalb 170° all- 
mahlich dunkel, F. unscharf ca. 215° ohne Zers. — (CS6H890 6N4As),HC1 -f- 2HsO, 
orangerote Nadeln, U. in W., A.; verliert bei 120° im Vakuum das W .; ist wasser- 
frei sehr hygroskop. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 693—95. Graz, Univ.) B u s c h .

E. Biochemie.
E a. Pflanzenphyslologie. Bakteriologie.

W. P a llad in , Einflu.fi der Verumidung a u f die Atmung der Pflanzen. Zer- 
schnittene Kaktusstengel, Erbsen u. Zwiebeln der Amaryllis vittata entwickeln mehr 
C03 ais intakte Exemplare. Die Atmung erfrorenenen u. wieder aufgetauter Kaktus- 
steugcl u. Erbsensamen ist intensiver, wenn die Praparate vorerst yerwundet wurden; 
die Vcrletzung erhoht also die Menge der Atmungsfermente. Kartoffel enthalt mehr 
Solanin nach der Yerletzung ais davor. Die Atmung der Mohrriibewurzeln wird 
durch Verletzung nur unwesentlich erhoht, durch Erfrieren gehemmt; in durch 
Erfrieren getoteten Wurzeln reicherten sich dunkle Farbstoffe an; da Chromogene 
stets eine ungiinstige Wrkg. auf die Atmung getoteter Pflanzen austtben, so wird 
die Atmungshemmung durch Erfrieren ais Folgę der Farbstoffzunahme erkannt 
Die Yerwundung verursacht also die Zunahme der Atmungsfermente, der Wasser- 
stoffacceptoren (Chromogene) u. der Stimulatoren (Solanin). (Buli. Acad. St. Pćters- 
bourg [6] 1917. 1507—14.) B ikerm an.

Louisa E. E h in e , Fehlen der Paralleliłał zwischen Katalasegehalt und Attnung 
iń  der Keimung. Der Katalasegehalt geht nicht immer der Atmungsintensitat 
parallel. Bei der Keimung ist der Katalasegehalt der Samen anfangs yermindert, 
wahrend die Atmungsintensitat sofort zunimmt. Unter W. u. unter Os-AbschluB 
nimmt bei stark herabgesetzter Atmung der Katalasegehalt bis zum Nullwert ab. 
Zugleich verlieren die Samen auch ihre Keimfahigkeit Ursache dieser Prozesse 
■st der Yerbrauch von Katalase bei Beseitigung yon Atmungsprodd. (H20 2?) u. ihre 
Regeneration. (Botan. gaz. 78. 46—47. 1924; Ber. ges. Physiol. 29. 568—69. Eef. 
Walter.) W o l f f .

W. P a llad in  und E. L ow tschinow skaja, U ber die Zersetzung der Oxalsaure 
durch Pflanzen. Weizenmehl bezw. -kleie wurden mit wss. OxalsSure getrankt u. 
auf Filtrierpapier geschmiert; es wurde die entwickelte COa-Menge gemessen, indem 
durch das GefaB ein Luft- oder H2-Strom (mit Toluoldampf gesiitt.) geleitet wurde. 
Die Oiydation durch die Kleie ist intensiyer ais durchs Mehl; die Kleie yerrnag 
auch das neutrale Kaliumoxalat zu zersetzen. Es wurde yersuclit, den Luftsauerstoff 
ais Wasserstoffacceptor durch Methylenblau zu ersetzen; die COs-Entw. (die Atmung
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des Melils abgezogen) hort aber in H,-Strom auf, gleich ob Methylenblau an- 
oder abwesend ist; auch die Oxydation der Oxalsaure im Luftstrom beeinfluBt 
Methylenblau nicht. Auch durch KNOa u. HCOOK (die ungiinstig), sowie durch 
II-,02 (die schwach gunstig wirkt) kann der Oa nicht crsetzt werden. Yon redu- 
zierenden Substanzen wirkt Resorem zunSchst steigernd, dann lahmend (wegen 
Yergiftung der Peroxydase) auf die Osydation, stark hemmend wirkt Pyrogallus- 
sSure, noch stiirker Hydrochinon. Emulsin ttbt eine scliwache giinstige Wrkg. 
aus. — Wss. Auszug aus der Kleie bewirkt keine Oxydation. — Die Arbeit des 
Zymins wird durch Oxals2ure gehemmt. — Gegen neutrales Kaliumoxalat ist die 
Atmung von Weizenkeimen unempfindlicli. (Buli. Acad. St. Peterbourg [6] 1916. 
937—48.) B ikerm an .

J . A. Y iljoen  und E. B. F red , Die Wirkung rerschiedener Holzarten und von 
Holzcellulose a u f das Pflanzenwachstum. SiigespJine u. Holzcellulose wirken un- 
giinstig, weil die Assimilation der Bodennitrate durch Mikroorganismen unter diesen 
UmstSnden stark gesteigert wird u. so diese Salze den Pflanzen zum Teil entzogen 
werden. Giftige Substanzen sind nicht yerantwortlich. (Soil science 17. 199—208. 
1924; Ber. ges. Physiol. 29. 569. Ref. DOr r ie s .) WOLFF.

N orm an A shw ell C lark  und E m ery  M. R o lle r, „Aummone“ und das Wachsłum 
der griinen Pflanze. Das Wachstum vom Lemna maior geht auf minerał. NShrlsgg. bei 
geeigneter Konz. durchaus n. vor sich. Organ. Substanzen sind nicht notig. Auf 
Lsgg. von Ca(HsP 0 4)2, KNOs , MgS04 u. Fe ais Phosphat wachsen die Pflanzen 
genau so gut wie auf Fil., denen Boden zugesetzt war. „Auximone“, d. h. wacbs- 
tumsfórdernde Substanzen sind also nicht notwendig. (Soil science 17. 193—98. 
1924. Aines, Jowa state coli.; Ber. ges. Physiol. 29. 569—70. Ref. DOr r ie s .) W olff.

E. W . P a rk e r , Die Kohlensdureproduktion der Pflanzenumrzeln ais ein Faktor 
bei der Nahrstoffaufnahme der Pflanzen. Die CO,-Ausscheidung durch die W urzeln 
yerschiedener Pflanzen variiert sehr stark. Zwischen der COa-Ausscheidung u. der 
Aufnahme von Ca, Mg, P  oder K aus einem iirmlichen Sandboden bestehen keine 
Beziehungen. Absaugen der Bodenluft u. damit der CO, andert die Zus. der 
Pflanzen, also wohl auch die NShrstofFaufnahme, nicht wesentlich. (Soil science 17. 
229—47. 1924; Ber. ges. Physiol. 29. 572. Ref. W a l t e r .) W o lff .

E. und G. N icolas, Hexamethylentetramin ist zweifellos ein Nahrungsmittel fur 
Pflanzen. Neue Yersuche mit Bohne und weifsem Senf. (Ygl. C. r. d. 1’Acad. des 
sciences 177. 1062; C. 1924. I. 678.) Ebenso w ie  bei der Bohne (fruhere Yerss.) 
begunstigt Rexamethylentetramin in Mengen von 0,1—0,3 g auf 1 1 Mineralsalzlsg. 
auch die Entw. der BiJitter des weiBen Senfs, ferner bei beiden Pflanzen die B. 
der Trockensubstanz. Es ist daher ais ein echtes Nahrungsmittel fiir pflanzliche 
Zellen anzusehen u. wird wahrscheinlich ohne vorherigen Zerfall in CH20  u. NH, 
absorbiert. (C. r. d. TAcad. des sciences 180. 860—61.) L in d e n b a u m .

A. R ich te r, Uber die Rolle der Nebenpigmente bei Cyanopliyceen. (Vgl. S. 1616.) 
Vergleicht man die C08-Assimilation im verschieden gefiirbten Licht, so liiuft man 
die Gefahr, unter wechselndcn anderen Bedingungen (z. B. Lichtintensitat) zu 
arbeiten; um nun die Abhangigkeit der Farbempflndlichkeit von den Pigmeuten 
der Pflanzen aufzuklaren, verglieh Vf. die COs-Aufnahme bei nebeneinander auf- 
gestellten griinen (Blatt von Bambusa) u. blaugriinen (Oscillaria) Organismen. Ł3 
wurde kein Unterschied gefunden; Phykocyan h a t also keine assimilator. Funktion. — 
Eine blaugriine Algę, Aulosira, wird im intensiven Licht ziegelrot; im abgeschwScbten  
Licht, hinter beliebig gefiirbten Lichtfiltern, wird sie wieder griin (wenn sie niebt 
zugrunde geht); es ist also keine Rede von einer Pigmentanpassung an die Farbę 
des einfallenden Liehtes (ygl. G a id c k o w , Ber. Dtsch. Botan. Ges. 24. 1. [1900}. 
Die ziegelroten Exemplare yermogen gar keine CO„ zu absorbieren. Ihr Farbstoff
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ist Karotin, welchcs also ebenso untatig ist, wie Phykocyan. (B uli. Acad. St. Pćters- 
bonrg [6] 1916. 1115—28.) B ik e r m a n .

W. A rzichow ski und 0. Scheljak in , Einwirkung konzentrierter Losungcn der 
Giftstoffe au f Pflanzenzellen. Bei Eintaucben der Prfiparate aus Blattern von 
Begonia Rex in konz. (gesatt. bis 1/s-n.) Siiuren sammelt sieh das Protoplasma in 
eine oder mehrerc Kugcln, die beim Hereinbringen in W. wieder die ganze Zelle 
ausfiillen. Man kann den Vorgang wiederholen; je mehr Wiederholungen die Zelle 
ertragt, urn so weniger giftig ist die verwendete Siiure. Am wenigsten giftig er- 
wiesen sieh H2S04, HC1 u. H3P 0 4, dann Eg., Oxal- u. Citronensaure, dann HNO„ 
u. znletzt HjCrOj. — AgN03 bewirkt keine Plasmolyse, erzeugt dagegen rasch einen 
Nd. im Zellsaft. In Lsgg. der Cu-Salze findet Plasmolyse u. Nd-B., in Lsgg. von 
CaClj, KN03, NaN03 nur Plasmolyse statt. — Formaldehyd gibt Plasmolyse- 
erscheinungen, Phenol totet die Zelle. — NH3 kann keine Plasmolyse bewirken, 
lSBt aber der Zelle die Fiihigkeit der Plasmolyse unter Einw. yon KNOs oder 
HjSO,. In konz. Alkalilauge bilden sieh Kugeln, dereń Farbę aus dem Roten ins 
Blau u. Gelbe wechselt; spater erscheinen auf der Kugeloberfliiche konzentr. dunkle 
Strcifen. Mit Erdalkalien entstehen Kugeln u. darin Ndd. (Buli. Acad. St. Póters- 
bourg [6] 1916. 1043—62. Nowotscherkassk.) B ik e rm an .

W. P allad in  und E. H ubbenet, Uber die Absoiption ulłraviolełter Strahlen 
durch Pflanzen. In ein Probierrohrchen (aus dunnem Glas) mit Versuchsfl. wird 
ein zweites mit Ederscher Lsg. (HgCl2 u. (NH4)aC20.,) eingefuhrt u. alles dem direkten 
Sonnenlicht ausgesetzt. Das Vol. des abgeschiedenen Hg2CL, wurde ais Ma6 der 
Intensitat der ultrayioletten Strahlung im inneren Rohr angesehen, somit fur die 
Durchsichtigkeit der AuBenlsg. fur das Ultrayiolett. Ais AuBenfll. benutzten Vff. 
Auszuge aus Pflanzen, die aber — zwecks Vermeidung der Autolyse — mit wss. 
Saurelsgg. statt mit W. gemacht wurden. Auszuge aus etiolierten Wurzeln u. 
Stengeln absorbieren ultrayiolette Strahlen nur sehr schwach; die Absorption der 
Ejtrakte aus Blattern (aueh chlorophyllfreien) u. Bluten ist dagegen ganz bedeutend. 
AuBer den Ausziigen wurden Lsgg. einiger Enzyme u. Alkaloide in derselben 
Weise untersucht. (Buli. Acad. St. Petersbourg [6] 1917. 1007—36. Petrograd, 
Uniy.)  ̂ B ik e r m a n .

Rószi M eller, Uber den Verlauf des Wachsłums bei Baeillus (Proteus) mlgaris 
w seiner Abhdngigkeit von einigen Słoffwechselprodukten. Bericht uber Beobachtungen 
bei Zuchtung des Baeillus in mit seiner Art yorbehandelten u. keimfrei filtrierten 
eiweiBhaltigen Nahrlsgg. Sie fiibren dazu, neben einer thermolabilen, die Maximal- 
zahl der sieh entwickelnden Keime yerringernden Substanz ein kochfestes anti- 
proteolyt. Prinzip anzunehmen, das sieh in den Leibem der Bakterien u. aueh in 
dcm Filtrat der eiweiBhaltigen Nahrlsgg. findet u. das anfangliche Wachstum in 
diesen hemmt. Durch dauernde Zuchtung junger Kulturen auf den Filtraten ihrer 
eigenen Kulturfl. wurde ein Stamm gewonnen, der die Fahigkeit zur B. von Anti- 
protease vollkommen eingebuBt hat. (Zentralbl. f. Bakter. u. Parasitenk. U. Abt.

1—32. Gottingen, Inst. f. landwirtseh. Bakteriol.) S p ie g e l .
P. Schoenholz und K. F . M eyer, Untersuchungen iiber die serologische Klassifi- 

fatum von B. botulimw. II. Agglutination. (Journ. Immunology 10. 1—53. 
San Francisco [Cal.], Uniy. of California med. school.) S p ie g e l .

F ried rich  H autm ann, Uber die Nektarhefe Anthomyces Beukaufii. Die kreuz- 
formige Anordnung der SproBbaumchen wird durch hohen osmot. Druek (40% Sae- 
cbarose) u. N-Mangel bedingt. In Nahrlsgg. mit Peptonkonz. 0,001% wird eine 
^wiechenform zwischen Kreuz- u. Hefentypus ausgebildet. Von Zuekerarten ver- 
węndet der Pilz am besten Maltose, Glucose, PYuctose u. Saccharose; nach Lacłose 
"ird das Wachstum ungiinstiger. An N-Quellen nutzt der,Pilz vor allem Pepton, 
Asparagin u. Harnstoff aus, weniger gut Tyrosin u. Glykokoll, am schlechtesten
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N H t-Salze; Nitrate gar nicht. (Arch. f. Protistenkunde 48. 213—44. 1924. Prag, 
Deutsche Univ.; Ber. ges. Physiol. 29. 562—63. Ref. B a u c h .) W olff.

Ch A. Nadson, Uber die Primarwirhmg der Radiumsirahłen a u f die lebendige 
Substanz. Yerss. an JZe/ezellen. Ba beschleunigt das Lebenstempo; kleine Mengen 
erregen, groBere hemmen bis toten infolge Zelliiberregung. Der Mechanismus der 
Wrkg. von Rontg enstruhlen auf die Zelle ist im Grunde derselbe. (Biochem. 
Ztschr. 155. 381—86. Leningrad, Staatsinst. f. Rontgenol. u. Radiol.) WOLFF.

Y. K otake, M. Chikano und K. Ic h ih a ra , Uber die Eimoirkung von Oidium 
lactis a u f Tyrosin und seine Abkommlinge. Oxyphenylbrenztraubensaure wird durch 
Oidium lactis zum Teil l-Tyrosin fast quantitativ in d-0xyphenylmilchsaure um- 
gewandelt (vgl. F. EnRLiCH u . K. A. J a c o b s o h n , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 44. 888;
C. 1911. I. 1432.) Die Desaminierung ist wahrscheinlich ein hydrolyt. Yorgang. 
d,l-Tyrosin wird asymmetr. gespalten, wenn der Pilz nur ca. 16 Tage darauf ein- 
wirkt. Bei der Einw. des Pilzes auf d-Tyrosin entsteht ebenfalls d-Oxyphenyl- 
milchsSure, jedoch nicht quantitativ, wahrscheinlich wird intermediiir Oxyphenyl- 
brenztraubensiiure gebildet. l-Oxyphenylmilchsiiure wird durch Oidium lactis in 
geringer Menge in Oxyphenylbrenztraubensiiure ubergefiihrt, d-Oxyphenylmilch- 
siiure jedoch gar nicht. (Ztschr. f. physiol. Ch. 143. 218—28. Osaka, Akad.) Gu.

E 6. Tierphysiologie.
C hristian  K roetz, Zur Biochemie der Sirahlenwirkungen. III. Der Einflufi der 

Wdmiestrahlen a u f Blutreaktion, Alkalireseme und Mineralbestand. (II. vgl. S. 252.) 
Die Senkung der C02-Spannung nach Wiirmeeinw. ist bei Vermeidung einer Er- 
hohung der Korperwiirme von keiner Anderung der Alkalireserve des Blutes be- 
gleitet; es kommt daher zu einer ausgesprochenen Wiirmealkalose. Y erschiebungea  
im Ionengleichgewiclit finden unter Wiirmeeinw. nicht statt. Die Anderungen im 
W.- u. Salzbestand des Blutes beschranken sich auf die Abgabe einer eiweiB- u. 
NaCl-reichen FI. an das Gewebe. Das Anionendefizit im Serum u. das Teil-
yerhaltnis . (Kalium) (Phosphate)^ erfałiren keine Zunahme. Im Mineralstoff- 

(Calcium)
wechsel lassen sich somit keine Umstellungen nachweisen, die zu einer hamatogenen 
Anderung der Reizschwelle des Atemzentrums fiihren konnten. Daher hat die Er- 
klarung der fliichtigen Warmealkalose ais einer Hyperventilationsalkalose infolge 
primarer Erregung des Atemzentrums durch einen nervosen Reflex vom WSrme- 
zentrutn her die groBere Wahrscheinlichkeit fiir sich, obwohl stoffliche YerSnde- 
rungen im Atemzentrum infolge primarer Kolloidumstimmmung u. damit eine zentro- 
gene Entstehung der Warmehyperyentilation u. -alkalose nicht ausgeschlossen werden 
konnen. (Biochem. Ztschr. 153. 165—72. 1924. Greifswald. Univ.) WOLFF.

Ph. P agn iez , F . Coste und I. Solomon, Wirkung der X-Strahlen auf das 
Sćiure-Base-Gleichgeimcht des Blutes. Bei Bestrahlung normaler Personen mit 
X-Strahlen mittlerer Durchdringung (Dosis: 500 R) konnte eine Blutalkalose in 83°/s 
aller Ffille festgestellt werden; bei Ultrabestrahlung war die Alkalose bemerkens- 
wert starker. Die Anderung von pH betrug im Mittel 4,70/o (maximal 20°/o). Die 
erzeugte Alkalose, dereń Auftreten im wesentlichen unabhangig von der bcstrahlten 
Gegend (Milz-, Leber-, Schamgegend, Hand, Thorax) war, konnte im allgemeinen 
erst 1 Stde. nach der Bestrahlung festgestellt werden u. dauerte vereinze!t uber 
24 Stdn. lang an. (C. r. soc. de biologie 92. 489—91.) N lT S C H E .

J . K . P arn as, Uber den Ammoniakgehalt und uber die Ammoniakbildung 
Blute. II. (I. vgl. S. 244.) Yff. untersuchen den NH3-Gehalt u. die B. des NHS im 
Blute von Pferd, Rind, Scbwein, Hund, Iluhn, Ente, Hammel, Mensch. Die Blut- 
arten verhalten sich hierbei yerschieden. Der NH3-Gehalt ist im Blute von Huhn,
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Ente, Taube o twa lOraal hoher ais beim Hammel. Der W ert, welchen der NHS- 
Gchalt nach Zera. der NH3-bildenden Substanz im Kaninchenblut erreicht, ist 9 mai, 
im Entenblut 15 mai hoher ais im Pferdeblut. Die beobachtete B. von NH3 ent
spricht keiner Zers. von Ilarnstoff. (Biochem. Ztschr. 155. 247—55. Lemberg, 
Univ.) W o l f f .

A. B lanchetie re , Gehalt des Blutes an N atńum , Kalium und Calcium nach 
Oeariotoniie und in der Mcnopause. Nach Ovariotomie u. in der Menopause konnte 
an mehreren Fallen absol. Vermehrung des Ca-Gehalts, Verminderung des K-Ge- 
halts im Yergleieh mit Na, sowie Yerminderung des Alkaligehalts im Vergleich mit 
dem Erdalkaligehalt festgestellt werden. (C. r. soc. de biologie 92. 491—93.) N it s c iie .

H. B ierry , F. R a th e ry  und R. Z o u rilsk y , Wird die Glykolyse im Blut der 
Diabetiker verminderł? (Vgl. C. r. soc. de biologie 90. 417; C. 1924. I. 2444). Im 
dcfibrinierten u. asept. bei 38° behandelten Blut von Diabetikem verschwindet der 
freie Zucker kontinuierlich; die Intensitat der Glykolyse, die sich schon nach 
2 Stdn. bemerkbar macht, hangt ab vom Zuckergehalt u. vom Blut der verschiedenen 
Individuen. In dem Mafie, wie der freie Zucker yersehwindet, kann der Protein- 
zucker zu- oder abnehmen; der Gesamtzuckergehalt nimmt im Lauf der Glykolyse 
ab. Insulin wirkt auf die Glykolyse im Blut von Diabetikern ebenso ein wie auf 
die Glykolyse im Blut normaler Personen. (C. r. soc. de biologie 92. 480—82. N i t .

B ernhard S tuber, Unłersuchungen zur Lehre von der Blutgerinnung. XII. 
Paul Kuhn, Uber den Nacliweis des sogenanntcn Thrombins im stromenden Blute. 
(X. ygl. S. 1335.) Im stromenden Blut konnten reichliche Mengen Thrombin ge
funden werden, die in der Wrkg. denen im Serum nicht nachstehen. Vff. betrachten 
ibre Yerss. ais weitere Sttitze ihrer kolloidchem. Theorie des Gerinnungsvorganges. 
(Biochem. Ztschr. 155. 477—84. Freiburg i. Br., Med. Klinik.) W o l f f .

Edgar W óhlisch , Noclmals zum Wesen der Thrombimcirkung. (Richtigstellung 
zu der Arbeit von Stuber und Tannhauser.) Vgl. hierzu WOHLISCH (Biochem. Ztschr. 
145. 279; C. 1924. I I . 687) sowie S t u b e r  u . T a n n h a u s e r  (Biochem. Ztschr. 149. 
374; C. 1924. II. 1699.) (Biochem. Ztschr. 153. 456—58. 1924. Wiirzburg, Univ.) Wo.

Andor B osanyi und Jo se f Csapó, Das Saurebindungsvermdgen des Blutserums 
gesunder und kranker Kinder. Die Gesamtsaurebindung des Blutserums wurde mit 
einer von den Vff. angegebenen Modifikation des Rohrerschen Verf. festgestellt. 
Die Menge der gebundenen Saure hangt voin EiweiBgehalt des Blutserums ab. Um 
die Resultate auf 1 °/0 EiweiB zu beziehen, wurde die durch 1 ccm Serum gebundene 
Sanremenge mit dem EiweiBprozent dividiert u. mit 100 multipliziert (Saure-EiiceifS- 
IWtient)- dieser Quotient bedeutet die in 100 ccm Serum auf 1 °/0 EiweiB entfallende 
SSuremenge, ausgedruckt in 1/00' n- Saure. Der Quotient ist am hochsten bei Saug- 
lingen; mit dem Alter nimmt er stetig ab. Bei Krankheiten ist er erhoht oder er- 
medrigt. Verminderung beruht auf Umwandlung von Albumin zu Globulin, Ver- 
mehrung auf der von Globulin zu Albumin oder Zunahme des Blutalkalis. (Bio
chem. Ztschr. 153. 185—96. 1924. Budapest, Pazmany-Peter-Univ.) W o l f f .

Charles K rnm w iede, G eorgia Cooper und D orothy  J . P rovost, Agglutinin- 
aosorption. Sehr ausfiihrliche Erorterungen u. Unterss. mit dem Endergebnis, daB 
nur mit dem Bakterientypus, von dem bekannt ist, daB er die Produktion der 
Agglutinine in einem Serum angeregt hat, der Gehalt desselben an spezif. Agglutinin 
gemessen werden kann. Daher besteht keine geniigende Grundlage fiir YerfF., die

infizierenden Bakterienarten durch Priifung der Absorptionsfahigkeit ver- 
schiedener Kulturen fiir die im Krankenserum yorhandenen Agglutinine feststellen 
wollen. (Journ. Immunology 10. 55—239. New York City, Dep. of Health.) Sp.

Augustns W adsw orth , F ra n k  M altaner und E lizab e th  M altaner, Eine 
Lntersuchung der Komplementbindungsreaktion bei Tubcrkulose. (Ygl. Journ. Exp. 
Med. 33. 119; C. 1921. II. 693.) Eine spezif. Rk. wurde im Serum yon geimpften
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Tieren festgestellt. Sie war aber sehr schwankend u. haufig nicht geniigend ent- 
wickelt, um mit der Komplementbindungsmethode scharf festgestellt zu werden, 
deutlich bei spontanen u. cxperimentellen Infektionen des Iiindes. Das befriedigendste 
Immunserum fiir Standardisierung der Antigene u. Reagenzien wurde durch intra- 
yenose Impfung von Pferden mit lebenden Kulturen des Tuberkelbacillus gewonnen. 
Bei menschlicher Lungentuberkulose war die Rk. in der groCen Mehrheit der Falle 
leicht dcmonstrierbar, aber auch in einigen sicheren Fallen nicht u. haufig von so 
geringem Grade, daB nur sorgfaltigste Titration eine Unterscheidung von auch bei 
Nichttuberkulosen auftretenden Rkk. gestattete. — Die in Aceton 1. Extrakte des 
Tuberkelbacillus zeigten bei Titration mit liochwertigem Pferdeimmunserum keine 
spezif. Antigenwrkg., Extrakte mit Lipoidlosungsmm. hohe, Kulturfiltrate oder wss. 
Auszuge nach Entfernung des Globulina keine. Ober die Erhohung der Wirksamkeit 
durch Adaorption u. Extraktion mit A. ist achon friiher (1. c.) berichtet. Die Wirk
samkeit scheint elier an den Lipoiden ala an den EiweiUkorpern zu haften, yiel- 
leicht aber an einem LipoideiwciB von Slmlichen Loslichkeitsverhaltnissen wie die 
Lipoide. Anderungen in der [H'] beeinflusaen sowohl die Aktiyitat des Komplements 
ais diejenigcn der Antigenpraparate. Nach vorheriger Korrektion der [H'j in den 
Antigenen erhalt die Anpassung der bei der Probe benutzten physiol. Salzlsg. auf 
Pu =  7,6 mittels Sorensenacher BoratpufFermisehung die [IF] auf dieaer Hohe. Ais 
vortrefi'liches Mittel zur Beseitigung lyt. u. antikomplementarer Substanzen aus wss. 
Antigenen erwies sich die Dialyse. — Die Unterss. betreffs der prakt. Bedeutung 
sind noch nicht abgeschlossen, lassen aber die Komplementbindungsrk. mit ąuanti- 
tativcr Ausmittelung des Wertes ais Hilfsmittel erscheinen, wenn sorgffiltige Be- 
obachtung am Krankenbett damit yerbunden wird, u. stellen einen prognost. Wert 
in Aussicht. (Journ. Immunology 10. 241—431. Albany, New York State Dep. of 
Health.) S pieg el .

S aiji Takanosu, U ber die Anderung der Stickstojf- und Chlorausscheidwigen im 
ITam bei Anderung der Beziehungen zimschen Blut und Gewebe. Nach geringfugigem 
Blutentzug mindert sich bei Kaninchen lange Zeit die tagliche N-Ausscheidung, so 
daB es zu groBeren positiven N-Bilanzen ais vorher kommt. Die Cl-Ausscheidung 
ist nur kurze Zeit vermindert u. wird bald wieder normal. Pi£i«<rininjektionen, die 
zu yerminderter Wasserauascheidung fuhren, bewirken auch eine erhebliche Ver- 
minderung der Gesamt-N- u. Gesamt-Cl-Ausscheidung. (Biochem. Ztschr. 153. 242 
bis 252. 1924. Bern, Physiol. Inst.) W olff.

A lfred  C. Redfield und A rcher L. H urd, Die Atmungsfunktion der Hamo- 
cyanine. Es wurden die HSmocyanine von Loligo peali (I) u. von Limulus poly- 
phetnus (II) yerglichen. Die Sauerstoffdissoziationskurven, die die Gleichgewichte 
zwischen Oj, HSmocyanin u. Oxyhamocyanin darstellen, weichen erheblich von- 
einander ab bei Ggw. von nur Spuren CO, 0,5°/0), I I  hat viel groBere Affinitat 
fiir O,. Bei I  wird diese A ffin ita t durch Ggw. yon mehr C02 noch herabgesetzt, 
bei I I  hingegen gesteigert. Diese spezif. Eigenschaften der beiden Hamocyanine 
werden mit funktionellen Eigentiiiolichkeiten der betreffenden Tiere in Beziehung 
gebracht. (Proc. National Acad. Sc. Washington 11. 152—55. H arvakd  med. 
school.) S pieg el .

Eikichi Shioji, Uber den Einflufi des Nahrungsfettes a u f die chemische Natur 
der Fettatojfe im Tierkorpe>\ Durch Fiitterung von zuyor durch Hunger fast fett- 
frei gemachten Mausen u. Kaninchen mit entfettetem Fleisch u. Cocosol oder Leinol 
wurde nach Isolierung der reinen Fettsauren m i t  Hilfe der K u m a g a w a - S u t o s c h e n  

Methode bestatigt, daB das Korperfett durch das Nahrungsfett yerandert werden 
kann, u. zwar am starksten das Fett des Unterhautbindegewebes, weniger Organ- 
fett. Auch die Fettsauren der Phosphołipine des Gewebsfetts andern sich. — Bei 
yerschiedenen Tierarten sind die Fettsauren der Phosphołipine untereinander ver-
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schieden; ebenso die verschicdenen Organe der gleichen Tierart. (Journ. Biochemistry
4. 43—72. 1924. Tokyo.) M0LLER.

A. P a llad in , Einflufi der Unterernahrung mit Kohlenhydraten und FAweift auf 
die Hamausscheidung des Kreatins und Kreatinins. (Vorliiufige Mitt.). Im Ilundeham 
erscheint das Kreatin, wenn das Tier kohlehydratfreie Nahrung erh&lt; sehr groBe 
EiweiBgaben bringen das Kreatin aber zum Verschwinden, wohl weil der EiweiB- 
fiberschuB sich in Kolilehydrate umwandelt. B e i proteinfreier Nahrung tritt das 
Kreatin im Harn auf, wenn der Anteil der Kohlehydrate unter 12°/0 (nach dem 
Warmewert berechnet) der gesamten Nahrung gesunken ist. (Buli. Acad. St. Peters- 
bourg [6.] 1916. 1129—37.) B ik e r m a n .

Stephen Y eitch  T elfer, Der Mineralsto/fgehalt der menschlichen Milch bei 
ncmnalen und rachitischen Familien. Es wurde vergleichsweise der Mineralstoff- 
gehalt (Ca, P, Asche u. Fett) in der Brustmilch von 27 Frauen, die in Industrie- 
bezirken Glasgows unter iirmliclien Yerhiiltnissen wohnten u. von 12 gesunden 
Frauen, die auf dem Lande lebten, bestimmt Bei den letzteren war das Verhaltnis 
von P : Ca nur wenig hoher ais bei den andereu Frauen. In der Zus. der Milch 
bei Muttem rachit. u. nicht rachit. Sauglinge wurde kein merklicher Unterschied 
gefunden; bei beiden war mitunter der Fettgehalt abnorm niedrig. Hierdurch wird 
Schabads Auffassung bestiitigt, daB die Sauglingsrachitis sich auch bei Brustmilch 
mit hohem Kalkgehalt entwickeln kann. (Biochemical Journ. 18. 809—13. Glasgow, 
Univ.) H ir s c h -K a u f f m a n n .

H. G. M ille r  und W . W. Y ates, Beziehung natiirlicher Futtcrmittel und ihrer 
Behandlung zu Wachslum und Vermehrungsfahigkeit. Mit k. W. extrahierter u. dann 
nicht uber 100° getrockneter Mais enthalt nicht den fiir die VermehrungsfShigkeit 
(Nachkommenschaft) wichtigen Nahrungsfaktor. Dieser Faktor ist vorhanden in 
nicht eitrahicrtem Mais, im Weizenkeimling oder seinem alkoh. Extrakt u. im 
grunen Kohl. (Journ. Biol. Chem. 62. 259—63. 1924.) A r o n .

H erbert W illiam  Southgate, Der Nahrwert von Gerste, Malz und Halz- 
eztrakten gemessen an ihrem Yitamingehall. Vf. zeigte in Verss. an Ratten, daB 
Gerste u. Malz erhebliclie u. ziemlich gleiche Mengen an wasserlosl. Vitamin B 
enthalten. Malz wirkt bei Tauben, welche dieselbe Grundnahrung wie die Ratten 
erhalten, Polyneuritis verhindernd u. heilend. Auch Bier enthalt Vitamin B unab- 
hJngig yon seinem Hefegehalt, aber in geringerer Menge ais die zu seiner Herst. 
rerwandte Malzmenge. Einen Anhaltspunkt fiir die Ggw. einer meBbaren Menge der 
anderen beiden aecessorischen Niihratoffc in der Gerste oder ihren D eriw . laBt sich 
nicht erbringen. (Biochemical Journ. 18. 769—76. Sheffield, Univ.) H ir s c h -K a u f f m .

Rudolph A lbert P eters, Die Wirkung der salpetrigen Saure au f die antineuritische 
Substanz in der Hefe. Behandlung von sauren Extrakten der Hefe mit NaNOj ver- 
nichtet nicht die Heilwrkg. dieser Extrakte bei polyneurit. Tauben. Ilistatnin 
ŵ irkt manchmal heilend auf Tauben (in Ubereinstimmung mit A b d e r h a l d e n ); 
tigliche Darreichungen von Histamin konncn aber den Ausbruck der Symptome 
nicht verhindern. Die antineurit. Wrkg. kann daher weder auf primaren noch auf 
den meisten sek. Aminen beruhen, (Biochemical Journ. 18. 858—65. Oxford, Univ.; 
Cambridge, Univ.) H ir s c h -K a u f f m a n n .

A rthur Scheunert und M artin  S ch ieb lich , Zur Kenntnis der Titamine. 
HI. jjber den Vitamingehalt des Bieres. (I. Vgl. S c i i e u n e r t ,  S c h i e b l i c h  u . 

S c h w a n e b e c k , Biochem. ZŁschr. 139. 47; C. 1923. III. 1237.) Die Biere (unter- 
gSriges ,,Pilsener“ u. obergiiriges ,,Porter") wurden im Vakuum bei 42° konz. u. 
der Sirup dem Futter der Ratten, Tauben oder Meerschweinchen zugesetzt. — 
Witamin A u. C fanden sich nicht. Von Vitamin B war nur der wachtumsfordemde 
Faktor in ganz unweseutlicher Menge (5 1 Bier auf 60 kg Batte) im obergiirigen
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Bier, noch weniger im unterg;'irigen zu konstatieren. (Chemie d. Zelle u. Gewebc
12. 45. 1924. Leipzig.) MOller .

Breese Jones, Joseph  C. M nrphy und Otto M oeller, Die Wirhing ląnger 
Aufbewahrung von E iem  bei niedriger Temperatur a u f ihren Gehalt an Yitamin A.
9 Jahre lang in gefrorenem Zustand aufbewahrte Eier verlieren an Vitamingehalt 
garnicht oder hochstens ganz unwesentlich. Bei Ratten verhiuderte Zusatz von 
0,25 g taglich das Fortschreiten der Xerophthalmie; 0,1 g taglich bewirkte Bcsserung 
der Augen, langsamen Wiederbeginn des Waehstums. (Amer. Journ. Physiol. 7L 
265—73. Washington.) MOller .

W . F . D onath, Anderungen im Prozentgehalt an A-Vitamin und in der Natur 
des Eiweift wahrend der Eeimung von Katjang idjo (Phaseolus radiatus L.) A-Vitamin 
wird wahrend der ersten 8 Tage der Keimung von Phaseolus radiatus gebildet 
Es findet sich fast ausschlieBlich in den jungen Keimlingen, in den Blattcrn u. 
Rispen, wenig in den Wurzeln. In dem aus solchen jungen gekeimten Pflanzen 
bestehenden Volksnahrungsmittel „tao-geh“ ist daher mehr Vitamin enthalten in 
dem Samen, der „katjang idjo“ heiBt, — Die EiweiBstofFe von Phaseolus radiatus 
ergiinzen die im Iieis so spiirlich enthaltenen AminosSuren. Sie sind aber nur in 
den Keimlingen von Phaseolus, also nicht im „katjang idjo“ in ausreichender Menge 
vorlianden. (Reports of the Duteh-Indian medical civil service 1924. 19 Seiten. 
Sep. Welteyreden.) MOLLER.

Sylvester Solomon Zilva, Die Best&idigkeit des Yitamins A  im Lebertran 
gegen Hartungsprozesse. Bei den teilweise geharteten Tranen u. bei einem Tran 
mit einem F. 32°, der zum Teil im stromenden Dampfe von 125° desinfiziert war, 
fand sich kein meBbarer Yerlust an den wachstumsfdrdernden Eigenschaften. Der bei
F. 45° geliartete Tran war weniger wirksam ais der Originaltran, aus dem er bereitet 
wurde. (Biochemical Journ. 18. 881—82. London, Lister Inst.) H ir s c h -K aoffm.

E d v ard  Poulsson, Eine Bemerkung iiber die Bestandigkeit des Vitamins A im 
Lebertran. Bei der Unters. eines 31 Jahre alten Lebertrans an Ratten in der 
iiblichen Weise stellte sich heraus, daB er in Mengen von 2 mg nur in der ersten 
Woche Wachstum fordert, spSter trat Wachstumsstillstand oder Gewiehtsabnahme 
auf: Bei 5 mg taglich schien das Wachstum crheblich starker. Bei Untcrss. vod 
zahlreichen frischen Lebertranproben zeigte sich, daB schon weit kleinere tśigliclie 
Gaben zwischen 1 u. 2 mg die entsprechende Wrkg. heryorrufen. Mithin schcint 
bei dem so lange abgelagerten Lebertran doch ein Teil des Vitamins A yerloren 
gegangen zu sein. (Biochemical Journ. 18. 919—20. Christania, Univ.) H i .-K auffm .

Gladys A nnie H artw ell, Brustdriisensekretion. I. Weitere Untersucliungen 
uber die Grenze und Wirkungen eines Eiweifiiiberschusses. II. Die quantitativc 
Beziehung des Yitamins B  zum Protein. Stillende Rattenmiitter erhielten zu einer 
Brotnahrung EiweiB in wechselnden Mengen zugesetzt. Schon die geringe Zulage 
von 0,6 g Casein (82,86°/0 Protein) zu 15 g Brot schafft ungiinstige Bedingungen fiir 
das Gedeihen der Jungen. Diese gedeihen immer schlechter, je  groBer die EiweiB- 
zulagen waren u. bei einer Zulage von 6 g Protein bleiben die jungen saugenden 
Ratten nicht mehr am Leben. — Zwischen Protein u. Vitamin B scheint eine 
quantitative Beziehung zu bestehen, denn, wenn das Vitamin B z u g le ic h  m it dem 
P r o te in  vermehrt wird, zeigen sich keine ublen Folgen. Bei der saugenden Ratte 
steht das Vitamin B entweder in Beziehung zum Protein ais solchem oder zu dem 
N-Anteil des Proteinmolekuls. Bei Ggw. von reichlich Yitamin B in der Nahrung 
hat ein hoher Gehalt an Protein keine nachteilige Wrkg. auf die N a c h k o m m e n s c h a f t ,  

-jedoch ist das Wachstum der Tiere etwas yerzogert. (Biochemical Journ. 18. 
785—94.) H ir s c h -K a c ff m a n n .

A rth u r H ard en  und Sylvester Solom on Zilva, Untersuchung von Gerste, 
Malz und Bier a u f Yitamine B  und C. Das Yitamin B der Gerste wird durch den
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MalzprozeB nicht beeinfluBt u. ist daher im fcrtigen Malz reichlich yorbanden, fehlt 
dagegen in den Keimen. Das antiskorbut. Vitamin tritt im keimenden Korn auf 
u. ist im frischen Malz vorhanden, fehlt aber im gedarrten Malz. Das von Vff. 
untersuchte Bier enthielt kein Yitamin B u. C. (Biochemial Journ. 18. 1129—32. Lon
don, Lister Institut.) H irsch -K au ffh a n n .

H. Steenbock, E . B. H a r t und J . H . Jones, Fettlosliche Yitamine. XVIII. 
Sonnenlicht in seiner Beziehung zur Schweinezucht bei gewissen beschrankten Nahrungs- 
gemischen. (XVII. ygl. S. 1222.) Durch chem. Blut- u. Knochenanalysen u. histolog. 
Unterss. wird gezeigt, daB Sonnenlicht ein aufierordentlich wichtiger Faktor bei 
der Schweinezucht in nordlichen Liindem ist. Ais Ersatz haben sieh die Quarz- 
ąuecksilberlampe u. die offene Kohlenbogenlampe ais wirksam erwiesen. (Journ. 
Biol. Chem. 61. 775—94. 1924. Wisconsin, Univ.) H ir  8 CH -Kau FFSt an n  .

H. S teenbock und M. T. N elson, Fettlosliche Yitamine. XIX. Die Uber- 
tragung verkalkimgsfdrdenider Eigenschaften au f eine Hachitis erzeugende Nahrung 
durch Bestrahlung. (XVIII. vgl. vorst. Ref.) Eine Nahrung, die bei Ratten Rachitis 
heryorruft, kann nach Bestrahlung mit ultraviolettem Licht antirachit. wirken. Bei 
ihren Verss. yerwandten Vff. die von Mc CoLLtnr angegebene Nahrung 3143 teils 
mit 270 Lebertran, teils mit 5% Butterfett erg&nzt oder 10 Min. mit ultrayioletten 
Strahlen behandelt. Der Kalkansatz wurde durch histolog. Unterss. nachgewiesen. 
(Journ. Biol. Chem. 6 2 . 209—16. 1924. Wisconsin, Uniy.) A ron.

H. Steenbock, M ariana T. N elson und A rchie B lack, Fettlosliche Yitamine. 
XX. Eine modifizierte Technik zur Bestimmung von Yitamin A. (XIX. ygl. vorst. 
Ref.) Wachstumshemmung kann nur bei Ggw. des antirachit. Faktora ais Beweis 
dea Mangels von Vitamin B angenommen werden. Darauf fuBend wurde eine 
Methode zur Best. des Vitamins A ausgearbeitet, bei der Bestrahlung ais antirachit. 
Agens benutzt wurde. Schweinehirse u. gewohnliche Hirse enthalten zwar geniigend 
Vitamin A, aber keinen antirachit. Faktor; erst nach Bestrahlung wurde daher ein 
Anstieg des Wachstums beobachtet. Ahnliches wurde bei Alfalfa nachgewiesen, das, 
im Dunkeln aufbewahrt, sehr reich an Vitamin A ist. Setzte man es der Sonne, 
Regen oder Tau aus, so btiBte es an Vitamin A. ein. (Journ. Biol. Chem. 6 2 .  
275—86. 1924. Wisconsin, Univ.) A ron.

E. M. N elson und H. Steenbock, Fettlosliche Yitamine. XXI. Beobachtungm 
iiber die Ubertragung von wachstumsfórdernden Eigenschaften a u f L u ft durch Be
strahlung mit ultrawolettem Licht. (XX. vgl. vorst. Ref.) Wenn man Ratten 
mit ultrayiolettem Licht bestrahlt, u. dann zu anderen Ratten, die nicht 
bestrahlt waren, setzt, so wird das Wachstum der zwciten trotz yitaminarmer Kost 
u. moglichster Verhinderung des Fressens der Faeces gefordert. Man muB die 
Tiere aber innerhalb der Kiifige bestrahlen, nicht auBerhalb. Die Luft selbst 
nimmt die antirachit. Eigenschaften nicht an. Vielmehr scheinen die Tiere diese 
doch nur durch Verzehren der Excrete von bestrahlten Tieren zu erwerben. (Journ. 
Biol. Chem. 6 2 . 575—93. Madison.) M u l l e r .

Fr. S tandenath , Uber den Einflufi von Lecithin, Cholesterin und Cholesterin- 
derivaten a u f die tryptische Yerdauung. Lecithin hemmt stark die trypt. Ver- 
dauung im GroBvers.; Cholesterin u. -deriw . sind ohne EinfluB. (Bioehem. Ztsehr. 
155. 245—46. Graz, Univ.) , W o lff .

Hans H andovsky, Wasser-Stoffioechsel und Hcilmittelicirkung. Betrachtungen 
uber die betreffenden Beziehungen, besonders bei Narkose u. Diurese, teilweise. 
unter Anfiihrung eigener Verss. (Kolloid-Ztschr. 3 5 . 309—13. 1924.) S p ie g e l .

B ernhard  E. R ead , Stoffwechseluntersuchungen mit Chaulmugraol. I. Der 
Einflufi von Chaulmugraol a n f den Kalkstoffwechsel. (Vgl. S. 717.) Bei Kaninchen 
nimmt der Ca-Gehalt des Harns nach Zufuhr von Chaulmugraol oder des AthyU
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esłers der Ilydnocarpussaure zu. Bei Hundcn erfolgt das Gleiche zugleich mit 
Steigen des Ca-Gehalts im Kot nur bei Eingabe kleiner Dosen per os. Nimmt die 
Gesamtdosis durch mehrfache Eingabe zu, so erfolgt Ca-Retention. — Dasselbe sah 
Yf. nicht beim P- u. Fettstoffwechsel. — Bei Hunden nimmt der Ca-Gelialt des 
Blutes nach Zufulir von Hydnocarpussiiureestcr zu. — Es findet eine Gewohnung 
an die entziindungserregende W rkg., beaonders auf den Magen-Darmkanal, statt. 
(Joum. Biol. Chem. 62. 515—40. 1924. Peking, Yale Univ. New Haven.) MOller.

B ernard  E. R ead, Stoffwechseluntermchungen m it Chaulmugradl. II. Der Einflu/i 
der „Hydnocarpałe“ a u f die Sticksloffverłeilung im Sa rn  des Ilundes. (Vgl. vorst. 
Ref.) Nach Zufulir von Chaulmugradl oder Athylester der Ilydnocarpussaure nimmt 
N im Harn zu. — Nach grofier einmaliger oder mehrfacher Zufuhr kleiner Dosen 
tritt Acidose ein: Abnahme des Gesamt-N, Zunahme des NII3-N. — Die Zunahme 
des Gesamt-N im crsten Falle ist begleitet von Ansteigen des Kreatinins im Harn, 
aber auch bei Zunahme des NH3-Anteils stcigt das Kreatinin, wiihrend Gesamt-N 
gesunken ist. (Journ. Biol. Chem. 6 2 . 541—50. 1924. Peking; Yale Univ. New 
Haven.) MOller .

T anoshi H oriuch i, Versuche uber die Beziehung zwischen der Resorption ton 
Kohlenhydraten und detn Blutzucker. Bei Kaninclien steigt der Blutzucker um etwa 
I0°/o des n. Wertes, wenn sic plotzlich in andere Umgebungstemp. gebracht werden. 
Der W ert geht im Laufe von wenigen Stdn. zum n. zurtick. — Zufulir von Trauben- 
zucker im Hungerzustand steigert den Blutzucker innerhalb 45 Min. masimal. Die 
Norm wird nach etwa 3 Stdn. wieder erreicht. Bei Rohrzucker dauert dies etwas 
liinger, ebenso bei Dextrin. Im letzten Fali ist die Steigerung auch weniger steil 
u. geringer. — Gleichzeitige Zufuhr von Traubenzucker u. Fett bewirkt Ver- 
langsamung des Blutzuckeranstiegs u. der Riickkehr zur Norm. Pepton ist ohne 
nennenswerte Wrkg. — Die Starkę der Glykamie ist annahernd proportional der 
Gro Ce der Kohlenhydratresorption vom Darm. (Joum. Biochemistry 4 . 1—32. 1924. 
Tokyo.) MOller .

L uig i Tocco-Tocco, Beiirag zur Kenntnis des Wirkungsmechanwnus von Sub- 
stanzen, tcelche bei Tieren Glykosurie heruorrufen. (Pflanzenpharmakologische Unter- 
suchungen.) Ausgehend von Analogien zwischen tier. u. pflanzlichem Stoffwechsel 
wurden Glykosurie erzeugende Substanzen auf das Wachstum von Getreidekeim- 
lingen untersucht. NaCl u. lig  Cl? hemmten B. u. Verbrauch von Zucker unter 
gleiclizeitiger starker Wachstumsbehinderung. Cr, U, Coffcin bcwirkten starkę 
Zuckeranhiiufung ohne wesentliche Beeinflussung des Verbrauchs, wobei die Kei
mung von stSrkeren Dosen gehemmt, von schwacheren zum Teil etwas beschleunigt 
wurde. Canłhariden, Adrenalin u. Phlorizin steigerten Zuckerbildung u. -rerbrauch. 
(Biochiin. e terap. sperim. 11. 260—71. 1924. Messina, Istit. di farmacol. e di terap.; 
Ber. ges. Physiol. 2 9 . 569. Ref. L a q u e r .) W o lff .

M ototaro N akayam a, Der Einflufi von kohlenhydratarmer Kost und von 
Adrenalin - Injekłion a u f die Zuckerausscheidungsschwelle. (Vgl. S. 696.) Beim 
Menschen steigt der Schwellenwert der Zuckerausscheidung von n. 0,13—0,18% 
nach einem Tage mit kohlenhydratarmer Kost auf 0,18—0,25% an. — Er ist bei 
Adrenalinglykosurie 0,02—0,09% hoher ais bei alimentiirer. (Joum. Biochemistry
4 . 139—61. 1924. Tokyo.) MCl le r .

T horne M. C arpenter, Langeres Hungern in seiner Wirkung au f die Zu- 
sammensetzung des Uarns beim jungen Stier. Die Befunde bei 2 H u n g ertie re n  
werden wiedergegeben. Bemerkenswert ist, daB keine Tendenz zu Ketosis bestand, 
obwolil der respirator. Quotient ebenso schnell wie beim Menschen auf einen 
Hungerwert sank, also nicht etwa das Verhgltnis von zers. Kohlenhydrat zu zers. 
Fett hoch war. Dieses Yerhaltnis ist also yielleicht nicht eine notwendige Ursache
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der Kctosis. (Proc. National Acad. Sc. Washington 11. 155—60. Boston [Mass.], 
Carnegie  Inst. of Washington.) S p ie g e l .

H. S. Shim, Uber den Einflufi der Leukocytose a u f die Harnsaureausscheidung. 
Die Yermehrung der Ilarnsaureaussclicidung nach yerschiedenartiger Erniihrung 
(Reis, Fleiscli) oder nacli Injektion von Adrenalin oder Pilocarpin geht nicht regel- 
mafiig mit einer Leukocytose parallel. Leukocytenzerfall kann nicht die Ursache 
der Harnsiiurezunahme sein. (Journ. Biochemistry 4. 173—84. 19*24. Tokyo.) MO.

R agnar B erg , Zur Frage der Bceinflussung des Euceifiimsatzes durch Saure- 
zufv.hr. (Ygl. G e il , Arclu f. exp. Pathol. u. Pharmak. 1 0 2 . 10; C. 1 9 2 4 . II. 492.) 
Die fruhere Behauptung des Yf., daB bei Saurezufuhr der EiweiBbedarf gegenuber 
dem Bedarf bei basenreicher Kost ansteigen soli, sucht G e il  zu widerlegen, unter- 
suchte aber den EiweiBumsatz des hungernden Hundes mit u. ohne Siiurezufuhr. 
Weitcre Einwiinde beziehen sich auf die Genauigkeit der Methodik. (Arch. f. exp. 
Pathol. u. Pharmak. 1 0 5 . 218—19. WeiBer Hirsch, Physiol.-chem. Lab.) W o l f f .

E rich  H esse, Die Sto/fwechselwirkung der Phosphalide (Lecithine). Benutzt 
wurden die Riedelsclien Priiparate Lecithin ex ovo purissimum, Hydroeithin, Gehirn- 
Ucithin u. Phylodthin, ferner syntheł. Lecithin u. Gehirniitherextrakt eines Pferdes. 
Bei MUusen bleiben Zulagen von synthet. Lecithin u. Phytocithin auf die Zus. der 
Tiere ohne EinfluB. Durch die anderen genannten Priiparate dagegen steigt das 
Kiirpergewicht an oder es tritt Fettablagerung ein. Auch nach Fiitterungsverss. 
an Kaninchen haben die Phosphatide eine spezif. Einw. auf den Fettansatz. Der 
Fettansatz beruht mit auf einer Mehrbildung yon Fett aus Kohlenhydraten. Auch 
an Mensclien ist oft bei litnger dauernder Aufnahme von Hydroeithin bezw. Lecithin 
eine Korpergewichtszunahme zu beobachten, die wohl mit einer Zunahme des Fett- 
bestandes in Zusammenliang steht. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 1 0 5 . 185 
bis 207. Breslau. Univ.) W o l f f .

Giuseppe Tesau.ro, Uber die Hilchsaurebildung in Warmbliitennuskeln bei der 
Warmesta>re. In frischen, k. zerkleinerten Hundemuskeln fanden sich 0,11—0,13°/0 
MilchsSure, nach 40 Min. bei 38° ca. 0,15%, bei liingcrem Aufenthalt oder hoherer 
Temp. 0,2—0,3%, bei Totenstarre oder bei kraftiger Reizung bei hoherer Temp.
0,4—0,45%. (Arch. di scienze biol. 6. 191—97. 1924. Neapel, Istit. di fisiol.; Ber. 
ges. Physiol. 2 9 . 561. Ref. L a q u e r .) W o l f f .

Y. K otake , Uber die Desaminierung der Aminosiiuren und uiechselseitige Um- 
wandlung der dabei entstandenen Produkte im tierischen Organismus. II. (I. ygl. 
Ztschr. f. physiol. Ch. 1 2 2 . 241; C. 1 9 2 3 . I. 117.) Zusammenfassender Riickblick 
auf die frUheren Arbeiten, die zu dem Ergebnis fiihren, daB eine Aminosaure im 
Organismus hydrolyt. oxydativ oder intramolekular desaminiert werden kann u. daB 
seine Alkoholsiiure, welche im Organismus aus einer Aminosaure primSr durch 
hydrolyt. Desaminierung oder sekundiir durch Red. der auf oxydatiyem Wege ent
standenen Ketosaure gebildet wird, stets opt. aktiy ist u. unabhangig von ihrer 
Bildungsweise gleichgericlitetc Drehung zeigt. (Ztschr. f. physiól. Ch. 143 . 240—42. 
Osaka, Akad.) . G u g g e n h e im .

Josef M elly  und A ndreas y. R ó tth , Tierische Calorimetrie. IV. Uber die 
wnsatzsteigemde Wirkung des abgebauten Eiweifies, nebst einigen Betrachtungen uber 
die Berechnung von derlei Wirkungen. (III. ygl. A szÓd i , S. 252.) Aus der Wrkg. 
der rein isolierten Aminosiiuren kann auf die des intakt eingefuhrten EiweiBes ge- 
folgert werden, wie die Umsatzsteigerung nach Ereptonz\ii\xhr beweist. (Biochem. 
Ztschr. 153. 285—97. 1924. Budapest, Uniy.) W o l f f .

A lesandra  Jefim ow  und W . Jefim ow , Vitalc Farbung und photodynamische 
Erscheinungai. Benutzt wurden Neutralrot, Methylenblau, Vesuvin, Toluidinblau. 
Die meisten sogenannten Vitalfarbstoffe wirken photodynam., d. li. sie toten die
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Protozoen bei Licht. Der Unterachied in der Lebensdauer der yitalgefarbten In- 
fusorien bei Licht u. im Dunlceln ist sehr groB; im Sonnenlicht tritt der Tod nach
10 Min. ein, im Dunkeln nach 5 Tagen. Man kann die gefSrbten Infusorien vor 
der Wrkg. des Lichtes durch Zufiigung von EiweiB schiitzen; die Lebensdauer 
wird dadurch yielfach erhoht. Nicht oder schwach photodynam. erwiesen sich 
Indigocarmin, Kongoroł, Nilblau, Dahlia, Methylwiolett, Fuchsin, Viktoriablau, Neutral- 
violett u. Bismarckbraun. (Biochem. Ztschr. 155. 376—80. Moskau, Inst. f. exp. 
Biol.) W olff .

C arl H olte rm ann , tłber vitale Gewebefarbung unter dem Einflu/3 von Rontgen- 
strahlen. Jungen Mfiusen wurde l°/0ig. Trypanblau oder 5%ig. Lithioncarmin in- 
jiziert, vereinzelt gesatt. Lsg. von Indigocarmin. Namentlich an der Niere tritt 
nach Bestrahlung erhohte Speicberung yon Farbstoff auf. (Strahlentherapie 17. 
158—74. 1924. Tiibingen, Univ.; Ber. ges. Pliysiol. 29. 532. Ref. L e v y -D okn .) Wo.

Carl H o lte rm ann , Zur Frage da- Beeinflussung der Vilalfarbung durch 
Rontgen- und Radiumstrahlcn. Verschiedene Vitalfarbstoffe verhalten sich in ihrer 
BeeinfluBbarkeit durch Rontgenstrahlen yerschieden. Der Insult der VitalfSrbung 
u. die Rontgenbestrahlung addieren sich. (Strahlentherapie 17. 362—65. 1924; 
Ber. ges. Physiol. 29. 532. Ref. H o l t h u s e n .) W olff .

D. M ichaił und P. V ancea, U ber den Widerstand der geteerten Hornhaut bei 
der Einwirkung von physikalischen, chemischen und infektiosen Agenzien. (VgL 
S. 2173.) Die mit Teer behandelte Hornhaut des Kaninchenauges ist weniger 
widerstandsfahig gegenuber physikal. (Hitze) u. chem. Einfliissen (II,S04; NaOH) ais 
die normale, zeigt jedoch einen staTken Widerstand gegenuber infektiosen Einfliissen 
(dem Parencliym experimentell eingeimpften Pneumokokkenkulturen). (C. r. soc. de 
biologie 92. 717—20.) N itsc h e .

M. S aw adow ski, Die Rolle des Sauerstoffs bei der Segmentation der Eier von 
Ascaris megalocephala. (Vorl. Mitt.). Durch Eintragen in eine Stickstoffatmosphiire 
oder durch Eintauchen in Quecksilber kann die Entw. des Eies der Ascaris megalo
cephala in beliebigem Stadium der Keimbildung gestoppt werden. Sind die Eicr 
sogar nach einem 4-monatlichen Aufenthalt ohne O, in die Luft zuriiekgebracht, so 
setzt die Entw. wieder ein, obwohl sie nun nicht immer zum normalen Wurm fuhrt. 
(B uli. Acad. St. Pćtersbourg [6] 1916. 949—52.) B ik er m a n .

Z. Otani, 1jber das Verhalten der Brenztraubensaure im Tierkorper und in der 
uberlebenden Leber. tjberlebende Hundeleber yermag bei Durchstromung Brenz
traubensaure in d-Milchsaure uberzufiihren. d-Glucose liefert ebenfalls d-MilchsSure, 
jedoch nicht in so ausgedehntem Mafie wie Brenztraubensaure. Die Umwandlung 
der letzteren in Milchsaure braucht also nicht iiber Glucose zu gehen. Bei sub- 
cutaner Verabreichung grofierer Mengen Brenztraubensaure an Kaninchen u. Hunde 
waren im Harn in einzelnen Fallen geringe Mengen d-Milchsaure nachweisbar; in 
einzelnen Fallen waren dieselben jedoch nicht anwesend oder statt ihrer die 
d,l-Form. (Ztschr. f. physiol. Ch. 143. 229—39. Osaka, Akad.) GuggenheiM.

B. K onishi, U ber die Zersetzung der Urocaninsdure im  łierischen Organismus. 
(Vgl. K o t a k e  u. K o n is h i , Ztschr. f. physiol. Ch. 122. 230; C. 1923. L 116.) Nach 
VerfUtterung von 3—5 g Urocaninsdure (Imidazolacrylsaure) an Hunde u. Kaninchen 
laBt sich der gesamte damit yerabreichte N im Harn ais Harnstoff nachweisen, 
woraus zu schlieBen ist, daB die Urocaninsaure im Organismus des Herbi-, wie 
Carniyoren abgebaut wird. Ihre Zufuhr bewirkte keine Steigerung der Kreatinin- 
ausscheidung. (Ztschr. f. physiol. Ch. 143. 181—88.) G u g g e n h e im .

M. K onishi, U ber die Urocaninsaurebildung aus den verschiedenen optischen 
Modifikationen des Histidins. (Vgl. vorst. Ref.) Nach subeutaner Injektion von 
d,l-Histidin — 4 X  5 g innerhalb von 4 Tagen — wird vom Hund nur ‘/, soviel 
Urocaninsaure im Harn ausgeschieden wie nach Eingabe von l-Eistidin. Nach
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Yerabreichung von d-IIisłidin konnte gar keine Urocaninsaure nachgewiesen werden. 
Unverandertes d-Hiatidin war im Harn nicht nachweisbar. Es wird offenbar in 
anderer Weise abgebaut ais 1-Histidin. Der Hund vertrug die Injektionen von 
d-Histidin weniger gut ais diejenigen yon d,l-Histidin. (Ztschr. f. physiol. Ch. 143. 
189—92.) ! G u g g e n h e im .

M. K onishi und Y. Tani, Uber das Verhalten der Imidazolpropionsaure im 
Eundekorper. (Vgl. yorst. Ref.) Nach subcutaner Darreichung yon 20 g Imidazol- 
propionsaure (Darst. anlehnend an Knoop u . WlNDAUS, Beitr. z. chem. Physiol. u .  

Pathol. 7. 144; C. 1 9 0 5 . II. 830) an einen Hund konnte im Harn gar keine 
Urokaninsaure nachgewiesen werden. Etwa 10% der yerabreichten Imidazol-
propionsaure fanden sich unyerandert im Harn wieder. Daneben etwa 10% einer 
in ihrer Konst. noch nicht yollkommen ermittelten Saure C^UH03H% -(- Jf20  wahr
scheinlich eines Oxydationsprod. der Imidazolmilchsaure. Zur Isolierung der 
ImidazolpropionsSure wurde der zum Sirup eingedickte Harn mit h. A. extrahiert. 
Beim Erkalten scheiden sich rosettenfórmige Krystalle ab. Das Filtrat fallt man 
mit Phosphorwolframsaure. Der in h. W. 1. Teil des Nd. krystallisiert beim E r
kalten. Er wurde mit Baryt zerlegt, worauf nach Konz. die Imidazolpropionsaure 
aus Aceton krystallisierte. Die aus dem A. abgeschiedenen rosettenformigen 
Krystalle waren wahrscheinlich obige Oxyimidaźolpropionsaure, C^HjOjNj -f- H ,0 , 
wciBe Prismen aus W. -|- Aceton, F. 206—207°. Das Krystallwasser entweicht bei 
100°. Wl. in k. W., swl. in h. A., unl. in A. u. Aceton. Fallbar mit soda-alkal. 
Sublimatlsg. Diazork. positiy. Auch nach subcutaner u. oraler Eingabe von 10—12 g 
l-Imidazolmilchsaure pro die scheidet der Hund keine Urocaninsaure aus. Diese 
wird zu 50—60% wieder unyerandert im Harn ausgeschieden. (Ztschr. f. physiol. 
Ch. 143. 193—98. Osaka, Med. Akad.) G u g g e n h e im .

M. O kagawa, Uber den Eihfluft des optischen Drehungsuermogens (oder der 
Eonfiguration) a u f die Zellpermeabilitat. Kaninchenerythrocyten in physiolog. 
Kochsalzlsg. suspendiert, besitzen fiir 1-Histidin ein groBeres Permeabilitatsyermogen 
ais fur d-Histidin. Dieses wurde dadurch bestimmt, daB man nach Abzentrifugiereu 
des Blutkorperchenbreis das im Zentrifugat yerbliebene 1- u. d-Histidin colorimetr. 
ermittelte. 1- u. d-Histidin besitzen in W. die gleiche Loslichkeit — 5 ccm W. 
losen bei 20° 0,0818 bezw. 0,0812 g — wahrend die Loslichkeit von d,1-Histidin 
geringer — 0,0636 g in 5 ccm bei 20° — ist. Die stalagmometr. gemessene Ober- 
flachenspannung von 1-, d- u. d,l-Histidinlsgg. crwies sich nahezu gleich, bei der 
Racemyerb. war die Tropfenzahl nur unwesentlich geringer. Die yerschiedenartige 
Permeabilitat der Blutkorperchen fiir die opt. Komponenten des Histidins bietet 
vielleicht eine Erklarung fiir |das von Ko:sri3Hl (ygl. aueh yorst Ref.) beobachtete 
mschiedenartige Verh. des Histidins im Kaninchenorganismus bei der B. von 
Urokaninsaure. W ie der Eintritt (vgl. K o t a k e  u . Ok a g a w a , Journ. Biochemistry
1- 159; C. 1 9 2 2 . III. 582), so erfolgt auch der Austritt yon 1- u. d-Oxyphenylmilch- 
saure in die Blutkorperchen yerschieden rasch. (Ztschr. f. physiol. Ch. 143 . 211 
bis 217. Osaka, Akad.) G u g g e n h e im .

Z. M atsuoka, S. T akem ura und N. Y oshim atsu , Beitrage zur Kenntnis der 
Kynurensaurebildung im Tierkorper. In der uberlebenden Leber wird 1-Tryptophan 
u. Indolbrenztraubens8ure in Kynurensaure yerwandelt (Ma t su o k a  u . T a k e m u k a , 
Jourii. Biochemistry 1. 175; C. 1 9 2 4 . I. 1226) u. zwar erfolgt die Desaminierung 
Torzugsweise in den Reticuloendothelien, wahrend die Umlagerung in die ent- 
sprechenden Alkoholsauren in den Parenchymzellen sUittfindet. Durch Carmin- 
yitalfarbung wird beim Kaninchen die Kynurensaurebildung nicht beeinfluBt Aus 
dd-Tryptophan wird yiel weniger Kynurensaure gebildet, ais aus 1-Tryptophan. 
Wahrscheinlich ist d-Tryptophan hierbei iiberhaupt nicht beteiligt. (Ztschr. f. 
physiol. Ch. 14 3 . 199—205.) G u g g e n h e im .
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Z. M atsuoka und N. Y oshim atsu, Uber eine neue Subsianz, die aus Trypiophan 
im  Tierkorper gebildeł wird. (Vgl. yorst. Ref.). Kaninchen erhielten groBere Mengen 
(16—30 g) 1-Tryptophan innerhalb 4 bezw. 6 Tagen. Der Harn wurde mit 2ó°/0ig. 
H2S04 angesauert, mit A. iiberschichtet u. einige Tage stehen gelassen. Beim mehr- 
tatigen Stehen schied sich eine in Nadeln krystallisierte Substanz aus, welche yon 
der beigemengten Kynurensaure mit h. W . abgetrennt wurde. Die Kynurensaure 
blieb ungel. zurttck. Die neue Verb. ist ein Sulfat vom F. 170—190°. Nach Ent- 
femung der H„SOł wurde aus 50%ig- A. eine Verb. Cl3H u NzOb erhalten, gelbliche 
6-seitige Tafeln, F. 195—196°. Dunkelfarbung bei 170°. (Ztschr. f. physiol. Ch. 
143. 206—10. Osaka, Akad.) Guggenheim.

D. D anielopolu, D. S im ici und C. D im itriu , Wirkung des Tabaks auf die 
Motilitat des untersuchten Magens beim Menschen mit H ilfe der graphischen Methode. 
Beim Rauehen von Zigarren mittlerer GroBe wurde im allgemeinen zunachst eine 
kurze Phase von Hyperkontraktilitat, dann — 10—15 Min. nach Beginn des Rauchens
— eine lange Phase yon Paralyse der Magenkontraktilitat beobachtet (etwa 1 Stdc. 
anhaltend). (C. r. soc. de biologie 9 2 . 535—38. Bukarest, Uniy.) N itsciie.

E rich  Gabbe, Einuńrkung des Insulins a u f Frosche. E in Beitrag zur Ent- 
stehung der Krampfe nach Insulin. Die beim Froseh 1—4 Tage nach Insulin- 
injektion auftretenden Krampfe gehen vom Ruckenmark aus, sie beruhen auBerdem 
auf erhohtem Rcizzustand der Huskeln. Auf die Krampfe folgt Lahmung, die 
auch zentral bedingt ist. Wahrend der Krampfe ist der Blutzuckerspiegel n. oder 
leicht erhoht, im Lahmungsstadium stets erniedrigt. Zuckermangel kommt daher 
fiir die Entstehung der Insulinkrampfe beim Frosch nicht in BetraehŁ (Arch. f. 
exp. Pathol. u. Pharmak. 1 0 5 . 208—17. Halle, Pharmakol. Inst.) W o l f f .

E rn s t W iechm ann, Uber den Einflufi des Insulins a u f den Aminosdurengehalt 
von Blut und Harn beim Diabctiker. Nach Insulininjektion nimmt der Gehalt an 
Aminosauren im Gesamtblut wie in den Blutkorperchen beim Diabetiker ab. Bei 
ihm wie beim Gesunden erfolgt dasselbe durch Einnahme von Traubenzucker. Nur 
bei schwerem Diabetes andert sich der Aminosauregehalt nicht. — Auch die Aus- 
scheidung an Aminosaure-N im Harn sinkt beim Diabetiker nach Insulin. (Ztschr. 
f. d. ges. exp. Med. 44. 158—67. 1924. Koln.) M O ller.

A. G ottschalk, Bemerkungen zu V. Laufbergers Mitteilung: Versuche uber die 
Itmdinicirkung. (Vgl. Ztschr. f. d. ges. exp. Med. 4 2 . 570; C. 1 9 2 4 . II . 2185.) Bei 
Leberdurchblutungen kann man durch das Abfangyerf. nur den Antcil an Acetaldehyd 
fixieren, der den physiolog. Umwandlungen entgeht, nicht wie beim Arbeiten mit 
Organbrei die ganze ais Zwischenprod. entstehende Aldehydmenge. — Der erst- 
genannte Anteil kann durch Insulin  gar nicht yerandert werden, daher fand 
L a u f b e r g e b  auch keine Aldehydzunahme. (Ztschr. f. d. ges. exp. Med. 4 4 . 256. 
1924. Berlin.) MOl l e r .

C hristen  Lundsgaard  und Svend A age H olb0ll, Wirkung iton Insulin und 
Muskelgewebe a u f Traubenzucker im Reagenzglas. (Ygl. S. 708.) Durch Dialyse mit 
in 80°/()ig. A. getrockneten Kollodiumsacken gegen 0,9°/oig. NaCl-Lsg. wurde eine 
ganz eiweiBfreie Lsg. aus dem Gemisch von Blut oder Muskelsubstanz u. Trauben
zucker gewonnen. Die opt. Drehung anderte sich nicht durch Zusatz yon Insulin 
zum Blut. Wenn dagegen Muskelgewebe u. Insulin zu Lsgg. von Glucose gosetzt 
war, nahm die opt. Drehung, aber nicht die Reduktion im Dialysat ab. Insulin 
oder Muskelgewebe allein hatten diese Wrkg. nicht. — Das Gewebe yerliert seine 
Wrkg. nach Erhitzen auf 37° 2 Stdn. lang. — Die Umwandlung der ubl. Glucose 
in die andcrc Modifikation war in den Verss. reversibel, doch yerlief die umgekehrte 
Rk. viel langsamer. — Zusatz yon Magensaft zum Dialysat beschleunigt die Ruck- 
yerwandlung nicht. — Insulin, weder allein, noch mit Muskelgewebe, yerbrennt
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Zuckcr, noch yerwandelt Zucker in Glykogen. (Journ. Biol. Chem. 6 2 . 453—69.
1924. Kopenhagen.) MOl l e r .

H. Zondek und H. B e rn lia rd t, Uber die liceinjlufibarkc.it der Ilypophysen- 
hinterlappenextrakte. (Vgl. Z o n d e k  u . U c k o , Klin. Wchschr. 3 . 1752; C. 1 9 2 4 .
II. 2175.) Die Wrkg. von Hintcrlappenextrakt (Physomion) wird durch Kombination
mit KCl gestcigert, durch Zusatz von CaCl? dagegen stark gehemmt (Verss. an
Diabetes insipidus-Kranken u. Gesunden, Ilundinnen). Der Angriffspunkt aueh des 
Hypophysenhinterlappensekretes liegt peripher. (Ztsehr. f. klin. Med. 101 . 312—19. 
Berlin, Charite.) W o l f f .

Kate F nerst, Venninderung der Entziindungsbercitschaft durch Sdurezufuhr. 
Das Wesen der entziindungshennnenden Wirkung des Atophans. Bei Entziindung 
durch Senfol an der Kaninchenhaut wirkt HC1 in derselben Art entziindungs- 
hemmend wie CaCla; in beiden Fiillen kommt es zu einer Verschiebung des Basen- 
Sauregleichgewichts nach der sauren Seite. Bei der Entziindungshemmung durch 
Atophan bleibt das C02-Bindungsverm6gen des Blutes ungestort, es kommt aber 
zu einer starken Erniedrigung der Ilauttemp., die ebenso wie die durch ortliche 
Abkiihlung hervorgerufene entziindungswidrig wirkt. (Arch. f. exp. Pathol. u. 
Pharmak. 1 0 5 . 238—48. Konigsberg, Pharmakol. Inst.) WOLFF.

Wm, A. K epner und D. L. H opkins, Rcaktionen der Hydra au f Chloreton. 
l°/0ig. wss. Chloretonlsg., in den Gastralraum injiziert, ist fur die Neuronen kein 
Gift. Die indirekt durch das Neryengewebe angeregten Muskeln, d. h. die ekto- 
dermalen, konnen nicht mehr bewegt werden, wahrend die entodermalen die Fahig- 
keit der Kontraktion behalten. (Journ. of exp. zool. 3 9 . 437—48. 1924; Ber. ges. 
Physiol. 2 9 . 554. Ref. Cori.) W o l f f . .

Bruno P o liak , Anatomische Verdndentng bei der experimentellen Acetonver-
giftung. Die Verss. bestiitigen altere von A i .b e r t o n i  u . P i s e n t i  (Areli. f. exp. 
Pathol. u. Pharmak. 1885), daB mit Dauer der Acetoneinw. die Nierenschadigung 
zunimmt. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 1 0 5 . 220—23. Bologna, Univ.) Wo.

G. Analyse. Laboratorium.
A. Janzig , Flasche fiir kohlensaurefrei zu haltendes Wasser. Nachdem das W.

geniigend ausgekocht worden ist, wird es mittels eines Gummistopfens, der ein
ungefShr rechtwinklig von der senkrechten Kichtung abgebogenes Natronkalk- 
rohrehen triigt, yerschlossen. (Chemist-Analyst 1 9 2 5 . Nr. 43. 22. Minneapolis 
[Minn.].) ROh l e .

Max M. H ale , Unbrauchbar gewordene Gerdte aus Palometall, Palladium- 
Goldlegierung. GerKte aus Palometall werden fur analyt. Arbeiten leicht unbrauch
bar. Um sie aufzuarbeiten, empfiehlt Vf., sie in Konigswasser zu losen u. bis zur 
beginnenden Abscheidung einzuengen. Man lost dann wieder zu klarer Lsg. mit 
50 ccm 20°/oig- HC1 u. verd. mit W. auf etwa l 1/. Liter. Man reduziert nun mit 

Ameisensiiure (8—10 oz.) u. erwiirmt, wobei sieh Au ais sehwammige M. 
abscheidet, die leicht zu reinigen ist. Das Filtrat neutralisiert man mit wss. NH:, 
bis Fallung beginnt, versetzt mit 100 ccm 25% *g- Ameisensaure, sowie mit NH4- 
Acetat (2 oz.) u. kocht anhaltend bis die Lsg. farblos geworden ist (nach 1 */, Stde.). 
^un filtriert man das Pd ab, trocknet u. wSgt. Aus 30 g Palometall erhalt Vf. 
biernach 21,0 g Au u. 8,8 g Pd. (Chemist-Analyst 1 9 2 5 . Nr. 43. 7—8. Ottawa 
[Ont.].) R0HLE.

G. R,. D. H ogg , Eine Notiz iiber die Warmeleitung langs des Halses eines 
Metalfoakuumgefd/ies, welches fliissigen Sauersto/f enthalt. Vf. leitet eine Anzahl yon 
Formeln ab, mit dereń Hilfe man die durch den Hals eines metali. DewargefaBea 
bedingtcn Yerluste an fl. Os bereehnen kann. Ferner konnen aus den auBeren
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Dimensionen des GefaBes die inneren Abmessungen des Halses berechnet werden. 
(Trans. Faraday Soc. 20. 327—36. 1924.) B ecker .

H arlan  W . Johnson, Ein etnfacher Mib-opipettenhalter. Der an Stelle der 
Barberschen u. Chamberschen Mikromanipulatoren empfohlene einfache Mikro- 
pipettenhalter dient hauptsJichlich zur Isolierung einzelner Mikroorganismen. (Journ. 
of bacteriol. 8. 573—75. 1923; Ber. ges. Physiol. 29. 532. Ref. P e t e r f i .) W olff.

H aro ld  W . Sloyer, Umarbeitung einer einfachen Biirette in eine selbsttdtige. 
Vf. beschreibt an Hand zweier Skizzen die Herst. einer Biirette zum selbsttStigen 
Einstellen des Nullpunktes aus im Laboratorium yorhandenem Materiale. (Chemist- 
Analyst 1925. Nr. 43. 20—21. Easton [Pa.].) R C h le .

C. I. F o rtn e r , Selbsttatiges Filtrieren. An Hand einer Skizze beschreibt Vf. 
das selbsttiitige Filtrieren Fehlingscher Lsg. durch einen Gooehschen Tiegel in eine 
Saugflasche. Die Flasche, die die FI. entlialt, wird mit einem Kautschukstopfen, 
der ein sich yerjiingendes Glasrohr triigt, yersclilossen, umgekehrt u. mit dem ver- 
jUngten Ende des Glasrohres ctwa halbwegs in den Gooehschen Tiegel eingefiilirt, 
so daB sich der Spiegel der FI. im Tiegel selbsttatig in Hóhe der Spitze liii.lt. 
(Chemist-Analyst 1 9 2 5 . Nr. 43. 24. London [Canada].) RttHLE.

B runo lf B ru k n e r und W illy  0verbeck , Ultrafiltration unter Dnick. Es wird 
eine modifizierte Form eines App. zur Ultrafiltration bis zu Drucken von 100 at 
beschrieben, der sich von den friiheren Typen hauptsaehlich durch Anwendung 
einer yollkommen glatten Siebplatte, durch Fortfall der Reduzieryentile u. des an 
die Siebplatte angegossenen Metalltrichters u. durch Vermeidung jeglicher Schliffe 
u. Stopfbuchsen unterscheidet. Der App. besteht aus Messing u. ist an den mit 
FI. in Beruhrung kommenden Teilen yerzinnt; die Dichtung an der Siebplatte u. 
am Yentilgehfiuse erfolgt durch einen Ring von Vulkanfiber. Um die Filtrations- 
geschwindigkeit mogliehst konstant zu halten, sind kraftige elektromagnet. Ruhrer — 
ein rotierender u. ein auf- u. abgehender — eingebaut. (Kolloid-Ztschr. 36. Eig.-Bd. 
192—96. Gottingen, Univ.) K r Cger.

H. B echhold  und Y. Szidon, Ultrafiltration nichtwasseriger Losungen. Vff, 
erzeugen fiir nichtwss. Lsgg. durchlassige Ultrafiltermembranen durch Koagulation 
von Celluloseesterlsgg, durch organ. Losungsmm.; ais Trfiger der Membranen dienen 
die UltrafiltergerSte nach B e c h h o l d  -KOnig. Brauchbare Filme wurden aus Tri- 
acetylcellulose in Aceton gel. u. aus Atherkollodium durch B zn., B zl., Toluol, CClt 
u. Tetralin erhalten; Bzl. u. Toluol gaben die besten DurchfluBgeschwindigkeiten. 
Eisessigkollodium erwies sich ais unbrauchbar. Die relatiye Porositiit der Filter 
wurde bestimmt u. danach die relatiye TeilchengroBe der Oleosole von ZnS, CdS, 
jFejOa u . Graphit, in Bzl. gel., ermittelt. Die Lsgg. von Eisen- u. Kupferoleat in 
Bzl. u. die Benzolsole yerschiedener organ. Farbstoffe erwiesen sich mit Ausnahme 
von Benzopurpurin u. Tiktoriablau ais hochdispers, wahrscheinlich ais molekular- 
dispers; Difiusionsyerss. mit den Farbstoffen in Al-Oleat-Benzolgelen u. in Kautschuk- 
gallerten fiihrten zu demselben Ergebnis. Die Filter wurden ferner an Lsgg. von 
Parakautschuk, Montanwachs, Mastii u. asphathaltigem Erdol gepriift; bei den 
Mastixsolen trat keine Fraktionierung ein; Asphalt wurde aus Bzl. groBtenteils, 
aber nicht durch Ultrafilterwrkg., sondern durch Adsorption entfernt. (Kolloid-Ztschr. 
36. Erg.-Bd. 259—71. Frankfurt a. M., Inst. f. Kolloidforsch.) KrCger.

B.. B rinkm an  und J. v. d. V elde, Die quantitative Untersuchung biologisclier 
Flussigkeiten a u f Substanzen mit starker Oberflachenaktiwtat. Die Tropfenzahl- 
methode ist fiir die Unters. von biol. Fil. auf capillarakt. Substanzen unzulanglich. 
Dagegen erwies sich ein Yerf. ais brauchbar, bei dem die capillarakt. Substanzen 
in monomolekularer Schicht ausgebreitet werden u. dann die OberfUiche dieser 
Schicht gemessen wird. (Biochem. Ztschr. 155. 187—96. Groningen, Uniy.) WOLFF.
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K. Becker, Quantitative Spektralanalyse mit Bontgenstrahlen. Besprechung der 
Arbeiten von Co st e r  u . N is h i n a  (S. 1889) u. von G lo c k ek  u . F r o h n m a y e r

S. 1888). (Metallborse 15. 766.) B e c k e r .
N. R. Campbell und H. W . B. G ardiner, Photoelektrischer Farbenvergleich. 

Vff. belichten eine Rb u. eine Na-Zelle, deren Empfindlichkeitsmaximum yerschieden 
ist, mit Gluhlampen von yerschiedener Fadcntemp. u. berechnen aus den photo- 
elektr. Stromen der beiden Zellen die Lichtintensitat (Farbtiefe) der Lichtąuelle. 
Temperaturscliwankungen von 0,5° werden bei 2400° abs. Fadentemp. noch registriert 
Doch ergibt sich keine liinreichende Proportionalitiit zwischen: der Liehtstarke u. 
dem Photostrom. Die Einzelheiten der Versuchsanordnung sind ausfiihrlich 
beschrieben. (Journ. Scient. Instruments 2. 177—87. London, Gen. Electr. Co.) B e .

Ch. Moureu, Berihelots calorimetrische Bombę und die neue Bombę nach Moureu- 
Landrieu. (Vgl. S. 2323.) Die neue Bombę ist nicht zylindr., sondem der Quer- 
schnitt yerengert sich zum Deckel hin; sie ist zweiteilig (Schraubgewinde im 
lnneren des Deckels). Die alte u. die neue Bombę werden abgebildet. (La Naturę
1925. 231—33. Paris, Coli. de France.) W . A. R o th .

E lem en te  u n d  anorganische V erbindungen.
Wm. B. B yers, Bemerkung uber Bisulfatschmelze. Es wird empfohlen, die 

fertige Schmelze, die hauptsachlich Fc-Oxydc, Ti u. Al u. ungel. Si02 enthalt, un- 
mittelbar auf eine k., saubere, polierte Al-Platte zu gieBen. Die Schmelze lSuft 
zu diinner Schicht aus, kiihlt sehr schnell aus u. ist sehr leicht von der Platte ab- 
zuheben u. zu losen, wodurch sehr viel Zeit erspart wird. Auf der Platte ver- 
bleibende Spuren der Schmelze sind leicht abzulosen. Die Al-Platte wird nicht 
angegriffen; auBerdem schadete es nichts, wenn ein Angriff stattfiinde, denn Al 
wird gewohnlich aus dcm Unterschiede zu 100 bereclmet u. nicht unmittelbar be- 
stimmt. (Chemist-Analyst 1 9 2 5 . Nr. 43. 16. Hamilton [Ont.].) ROh l e .

W. Jefim ow , Uber die colorimetrische Methode der Saucrstoff bestimmung. Bei 
der colorimetr. Best. des 0.> mittels Indigocarmins wird der zu untersuchenden Lsg. 
Leukobase zugesetzt u. die Farbintensitat mit 9 Standardlsgg. des Indigocarmins 
von yerschiedenen Konzz. yerglichen. Die IntensitSt der Farbung steigt mit zu- 
nehmender Os-Menge. Der Os ist in 1 ccm Lsg. bestimmbar. (Biochem. Ztschr. 
155. 371—75. Moskau, Inst. f. exp. Biol.) WOLFF.

Geo. D. K ing, Bestimmung von Schwefel in semen verschiedenen Bindungs- 
fonnen in Losung. Vf. bespricht kurz die Best. des S ais Gesamt-S, Gesamt-H2S0o 
anorgan. u. organ. HsS04, gesamte, gebundene u. freie SOa u. ais neutraler S 
(freier S u. ais S in anderer Verb. ais eben angegeben). Der Gesamt-S wird be- 
stimmt, indem man die mit Na,COs alkal. gemachte FI. mit HaOa osydiert u. dann 
ais BaS04 fallt. Die anorg. HsS04 bestimmt man, indem man 125 ccm der FI. 
mit 100 ccm HC1 (8 ccm konz. HC1 -f- 92 ccm W.) yersetzt u. mit 25 ccm 5% ig. 
BaClj-Lsg. fSllt. Nach 2—3 Stdn. (C02-Atm.) gieBt man die klare uber dem Nd. 
stehende FI. ab (1. Filtrat), erwarmt den Nd. mit 150 ccm W. u. 2 ccm konz. HC1 
auf dem Wasserbade, filtriert usw. Zu 100 ccm des ersten Filtrates gibt man 20 ccm 
konz. HC1, kocht 1 Stde. im COj-Strome, neutralisiert mit NHS, sauert mit 2 ccm 
HC1 (1:1) an u. fallt die organ. HsS04. Zur Best. des neutralen S gibt man zu 
100 ccm der FI. 25 ccm konz. HC1, kocht 1 Stde. u. fallt die gesamte HsS 0 4; das 
Filtrat dampft man mit HNOa zur Trockne, behandelt den Ruckstand mit rauchen- 
der HXOa, dann zur Entfernung der HNOa mit HC1, nimmt mit W. auf u. fallt 
den neutralen S ais BaS04. (Chemist-Analyst 1 9 2 5 . Nr. 43. 3— 5. Oakfield 
[N. ?.] RCiile.

I. M. K olthoff, Die Bestimmung der schicefligen Saure, des Thiosulfats und des 
Sulfióls mit K-Permanganat. Die Oxydation dieser Verbb. ist nur quantitativ, wenn
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die Lsg. einem Gemisch von uberschussigem KMn04 u. NaOH zupipettiert wird; 
das uberschussige KMn04 kann nach einigen Augenblicken zuriicktitriert werden. 
In neutraler oder saurer Lsg. yerlSuft die Oxydation sogar nach liingercm Stehen- 
lassen mit KM n04 unvollstiindig. (Pharm. Weekblad. 61. 841—46. 1924; Ber. ges. 
Physiol. 29. 514. Ref. Ze e h u i s e n .) W olff .

Charles E. Koake, Die Darstellung von o-Tolidinlosung zur Bestimmung von 
Chlor. Die direkte Lsg. yon 1 g o-Tolidin in 1 1 10%ig. HC1, wie yorgesclirieben, 
gelang nicht. Yf. fiigt zu 1 g die berechnete Menge konz. IICl (ca. 236 ccm), verd. 
nach gutem Umriihren auf 500 ccm u. filtriert. Der auf dem Filter blcibende 
Rflckstand ist in dest. W. 1. Es wird dann auf 1000 ccm aufgefUllt. (Ind. and 
Engin. Chem. 17. 257. Peckshill [N- Y.], F l e is c h m a n n  Co.) S p ie g e l .

Shugo K asam ori, Zur Frage uber das Yerfahren der Bangschen Mikro-Kjddahl- 
melhode. Einwiinde, weil Alkali aus der NaOH mit NH3 iiberdestilliere, sind 
unberechtigt. Innerlialb weiter Grenzen kann die Laugenmenge ohne Wrkg. auf 
das Ergebnis variiert werden. (Journ. Biocliemistry 4. 33—41. 1924. Tokyo.) MOli.ER.

W . L. Hand, Bemerkung uber die Bestimmung von Calcium in Phosphatgestein. 
Das Verf. yon H o p k in s  (Chemist-Analyst 1923. Nr. 40. 5; C. 1924. I. 1243) ist 
zwar genau, aber langwierig. Vf. empfiehlt, das Gestein wie ublich zu losen, eiuen 
beliebigen Teil der Lsg. auf etwa 75 ccm zu yerd ., 2 '/2 g Oxalsiiure zuzusetzen, 
aufzukochen, mit yerd. Alkali sehr yorsichtig zu neutralisieren oder schwach alkal. 
zu machen, in der Warrne mehrere Stdn. stehen zu lassen u. vom Ca-Oxalat ab- 
zufiltrieren. Das Oxalat ist frei von Fe u. Al u. enthiilt keine Spur von P205. 
Geringe Mengen Mg im Gestein stćiren nicht. (Chemist-Analyst 1925. Nr. 43. 12.
A. & M. College [Miss.].) KOh le .

E rn s t M urm ann, Eine neue Reaktion des Magnesiums und Calciums einerscits, 
des Rubidiums und Cdsiums andererseits. (Forts. zu Ósterr. Chem.-Ztg. 26. 140; 
C. 1924. I. 220.) Die Loslichkeiten der nicht einheitlichen Doppelferrocyanide von 
Mg oder Ca einerseits mit Kb u. Cs andererseits werden ermittelt u. die Empfind- 
lichkeit der Bk., die durch A. erhoht wird, wird gepriift. (Ósterr. Chem.-Ztg. 28. 
42—44. Freudentlial.) JosEPnY.

M. D elavenna, Bemerkung zu den Yerbesserungen der Methode zur Bestimmung 
des Kohlenstoffs nach den Grundsatzen von M. de Nolly. Nach der Methode von 
M. d e  N o l l y  wird das zu untersuchende Metali (Eisen, Stahl, Ferrochrom) in einer 
0 2 - Atmosphare durch elektr. Zundung yerbrannt u. die gebildete C02 durch 
V,o-n. NaOH absorbiert. Zur Ausfiihrung wird das a is Verbrennungsraum dienende 
GlasgefaB mit 50 ccm NaOH beschickt u. mit einem Stopfen yerschlossen,
der eine Bohrung besitzt fur Oa-Zuleitung u. aufierdem zwei Cu-Elektroden (6—8 mm 
Abstand) triigt Diese tauchen in das in einem Tiegel befindliche M etallpulver 
(1 g, gemischt mit 0,1 g PbOs ; bei Ferrochrom auBerdem mit 1 g Weicheisen von 
bekanntem C-Gehalt). Das beschickte GefaB wird evakuiert (Dreiweghahn; Vakuum- 
meter!) u. darauf mit gereinigtem Oj gefiillt (110 mm Hg Uberdruck) worauf die 
Zundung erfolgt (15 Amp.). Das Metali yerbrennt ruhig in 1 Min. Man kiihlt 
15 Min. u. titriert die Uberschussige NaOH (nach Ffillung des Na^COj mit BaCls) 
mit Vio"n- HjSO* (Phenolphthalein). Die Methode ist schnell ausfiihrbar u. liefert 
genaue Werte. (Rev. de Metallurgie 21. 758—64.) N it sc h e .

Chas. H. Cram er, Bestimmung von Chrom in Stahl. Das Verf. dient zur Best. 
des Cr in Chromnickel- u. Chrommolybdanstahlen mit weniger ais 2% Cr. Bei in 
HsS 04 11. Proben ist eine Best. in 10 Min. auszufiihren. Man lost 1 g der Probe in 
50 ccm H2S 04 (1: 5) u. oxydiert mit 5 ccm HNOs (1,20). Man gibt dann 20 ccm 
einer 20°/oig. Lsg. von NH4-Phosphat zu, yerd. mit h. W . auf 150 ccm u. fflgt 
S ^ig . KMn04-Lsg. tropfenweise zu, bis ein geringer UberschuB daran nach 2 Min*
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Kochens verbleibt Dann gibt man 5 ccm HC1 (1:1) zu, kocht 3 Min., wobei die 
Permanganatfarbung yerschwindet. Hat man nur einen ganz geringen UberschuB 
an KMn04 yerwendet, so fallt jetzt kein Mn aus. Man verd. nun mit k. W. auf 
500 ccm u. titriert mit Ferro-Ammoniumsulfat u. KMn04. (Chemist-Analyst 1 9 2 5 . 
Nr. 43. 16—17. Vandergrift [Pa.].) ROule.

Chaa. H. Cram er, Bestimmung von Molybdan in Stahl. Bei dem beschriebenen 
Verf. werden Fe u. Cr, sowie Cu, das gewolinlich yorbanden ist, durch Filtrieren 
nach dem Schmelzen des gegliihten Sulfidnd. abgeschieden. Man lost 3 g des 
Stahls in 200 ccm W., das 6 ccm HsS04 enthalt. Zu der h. Fl. gibt man (NH4)j-Sa0 8 
bis samtliches Mo gel. ist u. die Fl. beginnt, sich zu brSunen. Dann verd. man auf 
300 ccm, kiihlt auf 70° ab, leitet 1/2 Stde. HsS ein, filtriert nachdem der Nd. sich 
gesetzt hat u. wiischt mit 2°/0ig. HsS04 nach. Man yerascht das Filter bei schwaeher 
Rotglut des Pt-Tiegels, bis fast alles Papier yerbrannt ist, gibt dann 2 g  Na^COa 
zu u. schmilzt bei niederer Temp. 3 Min. lang bei bedecktem Tiegel. Man lost 
dann unter Erwarmen in W. (75 ccm), kocht einigc Minuten u. filtriert. Wenn noch 
verkohltes Papier zugegen ist u. das Schmelzen bei LuftabscliluB im bedeckten 
Tiegel erfolgte, so bleibt alles Cr unoxydiert u. wird durch das N a,C03 mit Fe u. 
Cu gef&llt. Das Filtrat kiihlt man ab, gibt 25 ccm HsS04 (1 : 1) zu, yertreibt C02 
durch Erhitzen, kiihlt ab u. fiigt 2 g granuliertes Zn zu. Ist das Zn prakt. yollig 
gel., gibt man die h. Lsg. durch einen Jonesreduktor (enthaltend granuliertes Zn 
zu einer Ferrisulfatlsg.), wiischt mit 21/2°/0ig. HsS 04 u. titriert sofort mit KMn04; 
ein blinder Vers. wird daneben ausgefuhrt, indem man 2 g NajCOa in 75 ccm W. 
lost u. weiter damit yerfahrt, wie mit der Lsg. der Schmelze. Dieselbe KMn04-Lsg. 
wird fiir Cr u. Mo benutzt; 1 ccm =  0,001 g Cr =  0,001846 g Mo. (Chemist- 
Analyst 1 9 2 5 . Nr. 43. 9—10. Vandergrift [Pa.].) PCHLE.

Oskar v. GroBmann, Eine volumetrische Bestimmung des Nickels in Legicnmgen. 
Vf. beschreibt eine Methode zur Best. von N i  durch Titration mit K C N  in Ni- 
Legierungen. Es wird z. B. I g  einer Neusilberlegierung in H N 03 gelost, verd. 
u. das Cu durch Elektrolysc abgeschieden. Von der Ubrig bleibenden Lsg. wird 
dann ein Teil zur Titration abgenommen, mit 5 ccm NH4-Tartratlsg. (500 ccm Lsg. 
enthalten 25 g WeinsSure u. 100 ccm NH3 von D. — 0,96) u. 20—30 ccm NH3 
versetzt. Dann liiBt man die KCN-Titerlsg. zuflieBen, bis die griine Farbę der Ni- 
Lsg. uber gelb in farblos iibergeht, setzt dann 10 ccm 15°/0 NaOH u. ais Indikator 
eine Na,S-Lsg. zu, wodurch die Fl. rot geffirbt wird u. titriert bis zu einem Farben- 
umsehlag in gelb weiter. Die KCN-Titerlsg. enthiilt 5 g KCN pro Liter u. wird 
gegen Elektrolytnickel gestellt. Die anderen Metalle der Legierung werden wie 
folgt bestimmt: Sn durch Gliihen der beim Losen der Legierung abgeschiedenen 
Metazinnsiiure u. Uberfuhrung in SnOs; Mn in besonderer Einwage; Fc colorimetr.; 
Pb zugleich mit der Cu-Elektrolyse ais PbOs, Zn  aus der Differenz oder direkt 
ais ZnS aus der entkupferten Lsg. nach Zusatz von AmeisensSure. Zur B est 
des Ni in Ni-Stahlen muB das Fe yorher entfernt werden. (Metali u. Erz 2 2 .  
157—59.) B e c k e r .

B,. Biazzo, Uber die Bestimmung des Kupfers im Kupfersulfat des llandels. 
Das vom Vf. beschriebene Verf. stellt eine Modifikation des Verf. von V o l u a r d  
dar. 5,4938 g des zu untersuehenden Cu-Sulfats werden in W. (MeBkolben 250 ccm) 
gel., vorhandenes Fe" mit Cl osydiert u. in der Hitze mit NII3 gefiillt; nach dem 
Abkuhlen wird die Lsg. auf 250 ccm aufgefiillt. Yon dem Filtrat werden 50 ccm 
•n einen MeBkolben von 220 ccm eingefullt, dazu wird so viel KCN-Lsg. hinzu- 
gegeben, bis die Lsg. entfarbt ist. Nach Zusatz von 44 ccm Vio'n- KCNS-Lsg. 
w>rd mit iiberschussigcr verd. H8S 04 angesauert, abgekiihlt, zum yollcn Vol. auf- 
geflillt u. noch 0,3 ccm W. zur Kompensation des vom CuCNS eingenommenen Vol. 
zugefugt. Vom Filtrat werden 200 ccm in der Kalte mit KMn04 bis zu beginnender
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Farbung titriert. Daun wird nochmals das gleiche Yol. KMn04 zugesctzt u. mit 
Vxo-n. KCNS bis zu gleicher Fiirbung zuriicktitriert. Die Berechnung erfolgt nach 
der Formel: CuS04-5H20  °/0 =  100 — 2,5 n, n —  Anzahl der ccm Vio‘n- KCNS 
der zweiten Titration. (Annali Chim. Appl. 15. 92—94. Neapel.) Za n d er .

B estandteile yon  Pflanzen u n d  Tleren.
E,. Y ladesco, Die Bestimmung der Chloride in den organischen Fliissigkeiten. 

Zur Cl-Best. im Blut u. in der Riickenmarksfl. werden 10 ccm Fl. mit 20 ccm 
n. AgN03 u. 20 ccm konz. HNOs im Kjeldahlkolben 5 Min. erhitzt u. moglichst 

im Dunklen filtriert. Im Filtrat Best. des Cl' nach Zugabe von 2 ccm gesatt. 
Eisenalaunlsg. titrimetr. mit */i0-n.KCNS. (C. r. soc. de biologie 9 2 . 546—47.) N itsche.

Gustav Em bden, Zur Methodik der Milchsaurebestimmung in tierischen Organen.
II. Mitteilung. Auf die Einwande M e y e r iio f s  (S. 1349) gibt Yf. zwar zu, daB es 
sich bei der Milclisaurebest. nach H ir s c h -K a u f f m a n n  (Ztschr. f. physiol. Ch. 140. 
25; C. 1 9 2 4 . II. 2684) nicht um eine neue Methode, sondern um eine Modifikation 
des von Y. FO r t h  u . Ch a r n a ss  u . yon ihm yerbesserten Verf. unter VerwenduDg 
einer von CLAUSEN (Journ. Biol. Chem. 5 2 . 263; C. 1 9 2 2 . IV. 531) ausgehenden 
Anregung handelt, daB aber die von H ir s c h - K a u f f m a n n  angebrachten Yer- 
besserungen fiir eine befriedigende Genauigkeit wesentlich sind. Es werden noch 
einige weitere Modifikationen angegeben, welche sich auf die Konz. der zu oiy- 
dierenden Milchsaurelsg., auf den ZufluB der KMn04-Lsg. u. auf die Art des Er- 
hitzens beziehen, wodureh sich die Genauigkeit des HlRSCn-KAUFFMANNsehen Vcrf. 
derart erhoht, daB bei einer Best. yon Milelisaure bei Mengen zwischen 1,2 u. 3,6 mg 
sich durchschnittlich 98% wiederfanden mit einem masimalen Fehler yon ca. 4%. 
(Ztschr. f. physiol. Ch. 14 3 . 297—303. Frankfurt, Univ.) G u GGENUEIM.

M aurice D elav ille  und Chester Jones, Die Bestimmung der Hamsaure vn 
Blutplasma. Es wurde nachgewiesen, daB bei der Desalbumination des Plasmas 
mittels Metaphosphorsaure im Filtrat zu geringe Mengen Gesamthamsaure erhalten 
werden, daB dagegen ohne Verlust die Gesamthamsaure bestimmt werden kann, wenn 
die zu untersuchende sd. Fl. mit 3%ig. HsS 04 behandelt u. nach dem Erkalten der 
Ultrafiltration unterworfen wird; die Best. der Hamsaure im Ultrafiltrat wurde 
colorimetr. mit Phosphorwolframsaure ausgefiihrt. (C. r. soc. de biologie 92. 
522—24. StraBburg.) N itsc h e .

L. B eltz und E. Kaufm ann, Inter ferometrische Untersuchungen. I. Mitt. Uber 
die Bestimmung von Brechungsindex und Eiweifiprozentgeha.lt des Blutserums mittels 
des Interferometers {gleichzeitig uber den Brechungsąuotienten konzentrierter Salz- 
losungen). Die interferometr. Methode erweist sich unter Anwendung des Mikroyerf. 
brauchbar zur Best. der Konz. u. des EiweiBgehaltes kleiner Mengen Blutserums, 
ist sehr genau in den Resultaten u. einfach zu handliaben. Bei NaCl-, KC1- u. 
EiweiBlsgg. gehen wahrscheinlich wachsenden Konzz. bei yolumetr. H erst opt. 
Wegyeranderung u. Interferometerwerte genau parallel. Mischungen yon NaCl- u. 
KCl-Lsgg. yerhalten sich additiy, ebenso EiweiB u. Salze des Blutserums. (Ztschr. 
f. klin. Med. 101. 409—28. Koln, Univ.) WOLFF.

E rich  K aufm ann, Interferometrische Untersuchungen. IV. Mitt. Interfero-
metrische Bestimmung des Blutkorperchenvohcmens. (I. vgl. yorst. Ref.). (Ztschr. f.
klin. Med. 1 0 1 . 429—40.) W o lff .

L. B eltz und E. K aufm ann, Inter ferometrische Untersuchungen. VI. Mitt 
Blutmengenbestimmung mittels Flussigkeitsinterferometers. (IV. vgl. yorst. Ref.). 
(Ztschr. f. klin. Med. 1 0 1 . 441—55.) WOLFF.

A lezandre Y ovanovitch, Uber die genaue Bestimmung des Ammoniaks der 
Ammonsalze des Urins. 2 ccm Urin werden mit L i,C03-Lsg. bis zur alkal. Rk. 
yersetzt u. bei 40—50° im Yak. mittels Wasserdampf dest, nachdem die Yorlago
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mit 5—10 ccm */70—7»o'n> HC1 beschickt worden ist. Nach der Dest. (5 Min.) wird 
der Inhalt der Vorlage von C02 befreit u. mit 1 Tropfen 1 °/0-ig- alkoh. Methyl- 
rotlsg. ais Indicator titriert. (C. r. soc. de biologie 9 2 . 520—22.) N it s c h e .

E. D errien  uud G. Fontfes, i i  ber die Maficinheit und Bezeichnungsart der 
Wassersłoff icmenkonzentratian wiifirigcr Losungen in der medizinischen Biologie. Vf. 
schlagt vor, die [H ] nicht mehr in pjj ( =  lo g l/cp ) sondern in l-10—7g-Ion H/l 
auszudriicken u. diesen Ausdruck mit „ S o r e n s e n -E in h e i t"  zu bezeichnen. Fur 
graph. Zweeke regt Yf. an, die direkten Logarithmen der [H‘], ausgedriickt in 
„Sorensen-Einheiten", zu gebrauchen mit der Abkiirzung Is H. (C. r. soc. de bio
logie 9 2 . 503—5.) N it s c h e .

H erm ann F iihner, Die pharmakologische Wertbestimmung der Abfuhrmittel. 
WeiBe Jlause sind zur Wertbest. einer groBeren Anzahl von Abfuhrmitteln brauch- 
bar; die wirksame Abfiihrdosis betragt etwa den 160. Teil der Menschengabe. Die 
Abfuhrmittel wurden den Mausen mit Ausnahme von Ricinusol in Pillenform ver- 
futtert. Die Wrkg. trat meist rasch nach Aufnahme der Pillen ein, nur Podo- 
phyllin wirkte spat. Ais wirksąm erwiesen sich an Mausen Ricinusol, Faulbaum- 
rinde, Sennesblatter, Rhabarber, Chrysopliansaure, Rheopurgarin, Isłizin, Koloąuinten- 
extrakt, Jalapenbiolle, Podophyllin, Manna, MgO. Unsicher war die Wrkg. bei 
Aloe, Gutti, HgCl. Unwirksam waren RJiapontikwurzcl, Phenolphthalein, Phenol- 
phthalin, Aperitol, Weinstein, Schwefel. Ais Testsubstanz wurde Rhabarber gewahlt. 
(Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 1 0 5 . 249—63. Leipzig, Univ.) W o l f f .

H. Angewandte Chemie.
VI. Glas; Keramik; Zement; BaustofFe.

P. d ’H. D ressler und L. T. S trom m er, Die Verwendung von Tunnelofen mit 
indirekter Befeuerung zum Tempern von Spiegelglashafen. Muffeltunnelofen sind 
seit 5 Jahren in Benutzung. Der Gebrauch ist wirtschaftlicli. E r erhoht die 
Lebensdauer der Hiifen um 21%. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 8. 210—24. Cleve- 
land [O.].) B a u e r .

R obert J . M ontgom ery, Glashafen je tzt und in Zukunft. Die Zus. der Glas- 
hafen war bisher ziemlich gleich in allen Fabriken. In Zukunft wird eine bessere 
Ausiese des zur H erst verwendeten Tons eintreten je  nach der Zus. des Glases, 
seiner Schmelztemp. u. seiner Viscosit:it. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 8. 205—12. 
Rochester [N. Y.] Bausch and Lomb Optical Co.) B a u e r .

E. H. E ritz , E in Vergleich zwischeti amerikanischen und englischen Tonen und 
Kaolinen in feinkeramischen Massen. Es ist moglich amerikan. Rohmaterial fur das 
engl. zu yerwenden. Die Eigenschaften des griincn Zustandes konnen bei einem 
bestimmten amerikan. Ton den engl. vollig gleichgesetzt werden. Im gebrannten 
Zustand sintert das engl. Materiał freilich fruher. W enn aber auf Kegel 10 u. 
daruber gebrannt wird, ffillt das nicht so sehr ins Gewicht. (Journ. Amer. Ceram. 
Soc. 8. 253—56. Derry [Pa.], Westinghouse High Voltage Insulator Co.) B a u e r .

A. Bigot, Tonę, Kaoline, leichfe Kieselerden: Dichle, Porositdt, okkludierte Gase. 
(Vgl. S. 2180.) Vf. bestimint die absol. D. yerschiedener Arten Kieselerde durch 
Immersion der getrockneten Pulver in Petroleum u. Austreibung der okkludierten 
Gase durch Evakuieren. Die absol. D.D. schwanken zwischen 2,30 u. 2,36; die 
scheinbaren D.D. weichen erheblich voneinander ab. Bei der Erde von O u illis  
ist die absol. D. 2,32, die scheinbare D. des ursprunglichen Agglomerats 0,61, nach 
dem Trocknen u. Pulyem 0,16; die okkludierten Gase betragen 73,7 bezw. 93,1 Yol.-%. 
Sie werden beim Pressen teilweise abgegeben, aber beim Nachlassen des Druckes 
wieder aufgenommen. Tone u. Kaoline yerhalten sich ahnlich wie die Kieselerden;
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der Gasgehalt daraus hergestellter Pasten nimmt mit steigender Plastizitat ab. (C. 
r. d. 1’Acad. des sciences 1 8 0 . 666—68.) K roger .

—, Topfercitone von Uganda. Es wurde blauer u. weifier Ton untersucht. Bei 
jenem wurden durch Waschen 27°/0 harte Stoffe abgeschieden, bei diesem 15,5°/0. 
Die gewaschenen Tone ergaben bei der chem. Unters. (die Zalilen fiir den weiBen 
Ton in Klammern, °/0): SiOs 42,84 (50,34), ALJ0 3 37,22 (33,74), Fe^Oj 1,87 (1,25), 
T i0 2 2,21 (1,31), CaO 0,16 (0,16), MgO 0,20 (0,28), K ,0  0,10 (0,30), N a,0  0,18 (0,24), 
Gliihverlust 15,06 (11,88). Weiterhin wird iiber die Eignung der Tone zur Ilerst. 
von Topfereiwaren berichtet. (Buli. Imperial Inst. Lond. 2 2 . 296—303.) ROhle.

P au l E. Cos, Feinstcinzeug aus „Flint clay“. Es wird ein Feinsteinzeug fiir
S. K. 9 mit einem Missouri-flint-clay ais hauptsachlichen Bestandteil in seinen 
Eigenschaften u. seiner Zus. niiher beschrieben. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 8. 
257—58. Ames [J.], Iowa State College.) B a u er .

A lb ert C. Gerber, Kontrolle des Giefischlickers. Es werden die Einww. der 
Rohmaterialien auf die GieBfahigkeit eines GieBschlickers besproclien. Sodann 
wird eine Methode zur Begutachtung des Schlickers angegeben u. der EinfluB des 
Elektrolytzusatzes, des spezif. Gewichtes des Schlickers u. der Magerungsmittel 
behandelt. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 8. 18—22. Trenton [N. J.], Electrical Porzelain 
& Mfg. Co.) B ad er .

H enry  Lossier, Die Spezialzemente und die Zukunft des Eiscnbetons. Es werden 
die verschiedenen Spezialzemente franzos. Ursprungs behandelt u. Priifungsergeb- 
nisse an Korpcrn aus diesen Zementen angefiihrt. Weiter werden neuere Yer- 
wendungszwecke des Eisenbetons besprochen u. die Eignung der Spezialzemente 
fiir besondere Betonbauten dargelegt. (Buli. soc. encour. Industrie nationale 123. 
738—56. 1924.) B atjer.

C. L. Haddon, Der Mechanismus des Erstarrens von Calciumsulfatzement. Vf. 
bespricht die bestehenden Iiypothesen uber das Abbinden des CaS04-Zements u. 
das yerschiedenartige Verli. der einzelnen Zementsorten u. des Anhydrids. Am 
wahrscheinlichsten erschcint, daB der erstarrte Zement eine starkę interkrystalline 
Festigkeit aufweist u. daB die Krystalle durcli einen amorphen Zement zusammen- 
gehalten werden, ahnlich, wie es die Rosenhainsche Theorie fiir Metalle fordert. 
(Trans. Faraday Soc. 2 0 .  337—41. 1924.) B ec k er .

R o b ert B. Sosman, Einige grundlegende Betrachtungen iibei• die Zerstorungen 
feuerfester Schamotteerzeugnisse durch geschmolzenes Glas. Neben den mechan. 
Faktoren hat auch die Diffusion der fl. Phase einen EinfluB. Sie hiingt ab von der 
Yiscositat des Glasflusses. Wichtig sind bei der Beurteilung der Sachlage die 
Gleichgewichte zwischen krystalliner u. fl. Phase im Vierstoffsystem SiOs || A1j03 j| 
CaO |[ Na-jO, die eingehender behandelt werden. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 8. 
191—203. Washington, Carnegie-IdsL) Bauer.

M. C. Booze, TJber den Einflufi von roten Einsprengungen in Schamottesteinen. 
Der EinfluB wird auf die rerschiedcnen Eigenschaften gepriift. Eine Erklarung 
fiir die Einsprengungen wird versucht, (Journ. Amer. Ceram. Soc. 8. 227—31. 
Pittsburg [Pa.], Mellon Inst) B a u e r .

E d w ard  Schram m  und E. W . S crip ture, jr ., Die Korngrofienbcstimmung von 
Ton durch Sedimentation. Es wird eine KorngroBenbesL nach S v e n  Od e n  u . die 
rechnerische Auswertung der mit dieser Methode erzielten Ergebnisse beschrieben: 
Einige Resultate werden angefiihrt. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 8. 243—52. Syracuse 
[N. Y.], Onondaga Pottery Co. Lab.) B a u e r .

v n .  Agri kultur chemie; Dungemittel; Boden.
P au l W ag n er, Die z-weckmajiigstc Stickstoffdiingung der Zuckerriiben. Vf. er- 

ortert diese Frage auf Grund der dariiber yorliegenden Erfahrungen u. prakt. Yerss.
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Danach ist NaNOa dafiir am geeignetsten, dessen Na^O-Gchalt zugleich aucli fiir 
die Riibe wertyoll ist. (Dtscli. Zuckerind. 50. 358—61. Darmstadt.) RO h l e .

C. 0. Swanson, P. L. G ainey und W. L. Latshaw , Der Calciumgehałt des 
Bodens in Beziehung zu seiner absoluten Rcaktion. (Vgl. S. 157.) Zwischen dem 
Ca-Gelialt u. dem pH-W ert von Boden mit iihnlicher physikal, Struktur u. aus 
klimat, gleichartigen Gegenden bestelien nahe Beziehungen. (Soil science 17. 181—91. 
1924. Manhattan, Kansas agricult. exp. stat.; Ber. ges. Physiol. 29. 573. Ref. 
DOr r ie s .) W o l f f .

Carleton P. Jones, Adsorption und Absorpfion yon Basen im Boden. Die 
Bodenkolloide kiinnen in 2 Gruppen gcteilt werden: die organ., zu denen die 
Humussauren, Bodenorganismen u. durch diese ausgeschiedene Schleime gehoren, 
u. die anorgan., wie Kieselsaurc, Silicaie, Al(OH)s u. Fe(0II)3. Die Adsorption 
durch die Bodenkolloide ist gering, die Absorption kann je nach der Natur des 
Ahsorbens betrachtlich sein. (Soil science 17. 255—73. 1924; Ber. ges. Physiol. 
29. 573. Ref. W a l t e r .) W o l f f .

Alva Agee, Welctie Kalkform ist die beslc? Die schnellste Wrkg. wird durch 
Ca(0H)a erzielt u. es ist daher Vcrwendung dieser Kalkform dann zu empfehlen, 
wenn die restlose Ausnutzung in verhaltnismiiBig kurzer Zeit erfolgen soli. Hierbei 
ist jedoch die leichte Auslaugbarkeit des im Boden in CaC03 ubergcgangcnen Ca(OH)a 
nicht auCer Acht zu lassen. Fiir die meisten Fiillc genugt die Yerwendung eines 
ein 20-Maschensieb passierenden gemahlenen Kalksteines oder Mergels. In diesem 
ist die Hauptmasse des Kalkcs geniigend fein verteilt, die groberen Teile desselben 
kommen im folgenden Jahre zur siclieren Nachwrkg. (Amer. Fertilizer 61. 70—76. 
1924.) B e r j u .

A. G ehring und C. Schiilcke, Uber die Eimcirkung einiger Naturkalke und 
Mergel sowie einiger Ca- und Mg-Verbindungen a u f den Aekerboden. Durch die Yer- 
mahlung von Kalken verschiedener Ilerkunft wurde dic Durchlitssigkeit der ge- 
kalkten Boden im allgemeinen um so melir yerbessert, je feiner die Kalkę ver- 
mahlen waren. Auch nach llingerer Einw. der groberen Kalkę wurde diese gunstige 
Wrkg. nicht eingeholt. Durch die feinere Yermahlung wurde fast ausnahmslos die 
Liisungsgeschwindigkeit jeder einzelnen Kalksorte in COa enthaltendem W. wesent
lich gesteigert. Die Verbesserung der physikal. Bescliaffenheit, Zunahme der Bakterien- 
zahl im allgemeinen u. der Azotobakter im besonderen u. der C02-Prod. liefen im 
allgemeinen der Loslichkeit der untersuchten Kalkę in C02-haltigem W. parallel. 
Mit einer Mascheroder Scliwarzerdc, einem in kolloidchem. Beziehung eigenartigen 
Boden, durchgefuhrte Yerss. fiihrten zu ubereinstimmenden Ergebnissen wie bei den 
vorhergehenden Boden. Mit dem gleichen Boden wurden Verss. uber die Wrrkgg. 
von CaO, CaC03, CaS04, MgO, MgC03 u. MgS04 angestellt. Hier zeigten die Boden 
bald nach Zusatz der verwendeten Ca- u. Mg-Verbb. eine geringere Durchlussigkeit 
ais die ungediingten Boden, aber schon nach dem 12. Tage wurde das Gcgenteilige 
beobachtet. Die Messung der COa-Produktion des Bodens unter dem EinfluB der 
'erscliiedenen Diingung zeigte in Ubereinstimmung mit den Bakterienzahlungen, 
daB die gediingten Erdproben die COa-Entw. der ungedungten nicht erreicht haben. 
CaS04 hat von den gediingten die stiirkste COa-Produktion ergeben. Die geringste
"urde mit Mg-haltigen Salzen erhalten. (Ztschr. f. PflanzenernShr. u. Diingung
Abt B . 4 . 113— 39. Braunschweig, Landw. Vers.-Stat.) B e r j u .

R. Ganssen (Gans), Kann man die Dungebediirftigkeit des Aclcerbodcns a u f Grund 
des Salzsaureauszuges erkennen? (Mitt. aus den Labor. der PreuB. Geol. Landes- 
anstalt 1 9 2 0 . Heft 1. 3—39. Sep. — C. 1 9 2 4 . I. 2736.) B e r j u .

.. Ncuere Erfahrungen a u f dem Gebietc der Pflanzenertiahrung und Diingung.
Lberblick uber die wichtigsten Vero£fentlichungen des letzten Jahres, betreffend die
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Ermittlung de3 DUngerbedarfes der Boden, die Frage der Pflanzenstimulation, CO,- 
Diingung, Kunstdungerwrkg. bei verachiedener Bodenbearbeitung u. a. (Ztsehr. f.
Pflanzenerniihr. u. Diingung Abt. B . 4. 101—12. Konigsberg, Pr.) B e r ju .

Th. B okorny, Sthnulantia fiir Keime usw. Vf. besprieht an Hand des Schrifttums 
die fordemde Wrkg. verschiedener Stoffe, insbesondere der Mangansalze, auf die 
Keimung u. die weitere Entw. der Pflanzen. Ober die anregende Wrkg. von Basen 
findet Yf. keine Angaben im Schrifttume. Im aUgemeinen liiilt man sie fiir 
keimungsscliSdlich, was aueh von einer gewissen unteren Grenze ab richtig ist; 
z. B. wirken nach Vf. Konzz. bas. Stoffe iiber 0,1 %  unbedingt scliiidlich oder 
todlich, wenn sie in die lebendc Zelle gelangen; bei weiterer Yerdiinnung, z. B. 
0,05°/0ig. NaOH-Lsg., dagegen wirken sie anregend auf Keimung u. Wachstum. 
(Allg. Brauer- u. Hopfenztg. 65. 293.) ROh le .

H en rik  Lundegardh, Słudien iiber die Wirkung der pflanzenpałhologischen 
Beizmitłel. Verss. mit CuSOt an Weizenfriichten; die Kurve der Absorption des 
Cu aus 0,01-n. u. 0,1-n. Lsgg. verlief nicht streng parabol., sondern zeigte geringe 
period. Depressioncn; ein Teil der Cu-Ioneu trat wahrend dieser Depressionen iu 
die Lsg. zurUek, um im weiteren Verlauf der Verss. erneut absorbiert zu werden. 
Salzzusatz zur Beizlsg. erhoht die Cu-Absorption im MaBe der Quellungsforderung 
des betr. Salzes (NaN03 >  NH,C1 >  CaCl, >  NaCl >  MgCl. >  A1C13). 0,06 mg Cu 
pro Weizenkorn hemmten, 0,06—0,14 mg forderlen sehwach, 0,46—0,74 mg hemmten 
wieder; bezogen auf ein Weizenkorngewicht von 40 mg fordert also eine Cu-Menge, 
die 0,2—0,35% dieses Gewichtcs ausmaeht. Beizyerss. mit H g C lergaben ebenfalls 
period. Yerlauf der Absorptionskurvc. Konz. u. Dauer der Einw. sind fiir die prakt. 
Durchfuhruug der Beizung wiclitig. (Biol. Zentralbl. 44. 465—87. 1924; Ber. ges. 
Physiol. 29. 567—68. Ref. S c h w a r t z .) W o lff .

E dm und G raefe, Neuartige Vericendung von Asphaltpappe. Nach einem vou 
C h a r l e s  F. E c k a r t  aus Honolulu ausprobierten Verf. wird nach sorgfaltigem 
Pflugen u. Eggen der Boden mittels einer hierfUr konstruierten einfachen Maschinc 
mit einer ais „Thermogen" bezeichneten Asphaltpappe belegt u. die kleinen Pflanzen 
in Locher, welclie in die Pappe eingebohrt wurden, eingepflanzt. Durch dieses 
Verf. soli die Bodentemp. unterhalb der Pappe um 1—3° erhoht u. die Verdunstung 
des Bodenw. vermindert werden. Ferner yerhindert die Pappbedeckung das Auf- 
kommen von Unkraut zwischen den Kulturpflanzen. Bei Ananas wurden durch die 
Bedeckung Mehrertrage von 23°/o bei der ersten u. yon 40% bei der 2. Ernte er- 
zielt, u. bei Tabak ein Mehrertrag yon 78% Bliitter. Ahnliche Verss. sollen aueh 
in Deutschland mit Teerpappe in Angriff genommen werden. (Umschau 29. 268 
bis 270.) B e r ju .

P. B u ttenberg  und W. D eckert, Ungezieferbeseitigung in Kiihl- und Gefrier- 
rawnen a u f dem Wegc der Blausauredurchgasung. Auf Grund der bisherigen Kiihl- 
hausdurchgasungen ergibt sieh, daB die JICN  ais Gas selir wohl aueh zur Vertilgung 
von Ungeziefer (Mausen u. a.) in Kiihl- u. Gefrierraumen geeignet ist. Eine un- 
guństige Beeinflussung der eingelagerten Lebensmittel ist bei sachgemaBer Durcli- 
fiihrung der Behandlung mit HCN nicht zu befiirchten; natiirlich miissen gegen 
HCN empfindliche Lebensmittel (Milch in Kannen usw.) yorher entfernt werden. 
Zur Durchgasung ist die kiihlere Jalireszeit besonders geeignet, weil die zur Ent- 
fernung der HCN notwendige starkę Zufuhr von AuBenluft dann nur eine geringe 
Erwarmung bewirkt u. ein Beschlagen der eingelagerten Lebensmittel nicht erfolgt. 
Die zur Entliiftung dienende Luft muB auBerdem trocken sein. Wo beide An- 
forderungen nicht erfullt sind, muB die Luft crst uber einen Luftkiihler gefiihrt 
werden. (Zeitschrift fur dic gesamte Kalte-Industrie 1925. 3 Seiten. Sep.) ROh le .
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Societe C him iąue de la  G randę Paroisse (Azote e t P rodu its  Chimiąues), 
Paris, Dungemittel. In Salzmischungen, welche Na, K u. Mg ais Chloride ent
halten, wird das Mg durch Erhitzen mit hochkonz. Łsgg. von Na^CO, oder durch 
Schmelzen mit Soda in unl. Carbonat verwandelt, abgefiltert u. das nun Mg-freie 
Gemisch yon KC1 u. NaCl ais RohstofF beim Ammoniaksodayerf. yerwendet. Die yon 
dem entstandenen NaHCOs getrennte Mutterlauge enthiilt NH4C1 u. KC1 u. wird 
durch Abdampfen auf ein Mischdungemittel yerarbeitet. (E. P. 224505 yom 24/9.
1924, Auszug yeroff. 7/1. 1925. Prior. 8/11. 1923.) KOhling.

H arry  M. Spahr, Spahr, Maryland, V. St. A., Rauchermittcl zur Behandlung 
von erkranktem Gefliigel, bestehend aus gemahlencn Kubeben, gedorrten Fichten- 
nadeln, gedorrtem Fichtensagemelil, Fichtcnteer, Terpentin, S u. Steinkohlenteer. — 
Zur Behandlung des an Darre, ErkSltungen, Geflugelfrieseln, Krebs erkrankten Ge- 
fliigels, wird dieses in einen luftdicht abgesehlossenen Raum gebracht, das in einem 
eisemen GefiiB befindliche Mittel (ca. 2—3 EBloffel) angezundet u. solange ab- 
gebrannt, bis sich ein dichter Rauch entwickelt u. die Tiere unruhig werden. 
Hierauf wird das GefiiB zugedeckt u. aus dem Raum entfernt. Man belśiBt den 
Rauch noch ca. '/2 Stde. in dem Raum u. offnet dann Fenster u. Turen. Gegebenen- 
falls wird die Behandlung wiederholt. Der entwickelte Rauch lost den in den 
Nasenlochern u. Augen angesammelten Sehleim der erkrankten Tiere u. befordert 
dereń Heilung. (A. P. 1530 018 vom 21/12. 1923, ausg. 17/3. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

v m . Metallurgie; MetallograpMe; Metallverarbeitung.
A. W. Sinnam on, Feuerbestandigkeit von Konstruktionseisen. Die grundlegenden 

Tatsachen bei der Wiirmeausdehnung u. Wiirmeleitung werden besprochen u. zur 
Schiitzung der Eisenteile empfohlen, einen abgesehlossenen Luftraum mittels gerippten 
Metalles u. Zements oder Gips herumzulegen. (Iron Age 115. 694—96.) W il k e .

A lbert P o r te v in , Rifibildung durch Kotrosion von Stahl unter Einicirkung 
innerer Spannungen. (Vgl. S. 1796.) Ausgehend yon der im Kriege gemachten 
Beobachtung, daB Granaten, die mit einer Mischung yon HCN, SnCls, AsCla u. 
Chlf. gefullt waren, nach 4—10 Monaten Risse zeigten, die radial yon innen nach 
auBen gingen, stellt Vf. eine theoret. Unters. an, die die RiBbildung durch den 
Angrifif genannter Fl. mit den inneren Spannungen des Materials in Verb. bringt. 
(Rey. de Mćtallurgie 22. 179—90. Paris.) LOd e r .

Paul R ontgen , Betrachtungen uber den heutigen Stand der Zinkelektrolysc in 
den Yer. Staaten. Besprechung der in den Vereinigten Staaten durchgefuhrten 
Verif. unter besonderer Erorterung der Vorteile, welche der Taiton-ProzeB (Ver- 
wendung hoher Stromdichten u. hoher H2S01-Konz. bei der ifn-Elektrolyse) bietet. 
(Metali u. Erz 22. 147—54. Usenburg [Harz].) B e c k e r .

H. Leroux, Erfahrungen iiber die Entfemung des Antimons aua dem Werkblei 
auf trockenem Wege. Bemerkung zu der Arbeit yon G e o r g e  (S. 1522) u. Hinweis 
auf die friihere Arbeit des Vfs. (Metali u Erz 21. 421; C. 1924. II. 2609.). (Metali 
u. Erz 22. 160. Braunschweig.) B e c k e r .

E arle  M. B agley, Verfahren a u f dem United JEastern-Werk. Yollstandige An
gaben, einschlieBlich Kostenyerrechnung, yom GoldcyanidprozeB dieses Werkes in 
Arizona. (Engin. Mining Journ. 119. 436—39. United Eastern Mining Co.) W il k e .

S. Shem tschushny und W. P etraschew itsch , Leitfahigkeit und Hartę der 
Mangan-Kupfer-Legierungen. (Ygl. S h e m t s c h u s h n y  u . P o g o d in , S . 1237.) Mangan 
wurde aus Manganoxyd mittels Al-SpSnen gewonnen; es enthielt 3,53% Cu, 1,1% Fe, 
0,5% Al u. 0,12% Si. Seine Legierungen mit Cu (Atom-% Cu =  x) wurden ge- 
walzt, ausgezogen u. bei 500—600° 48 Stdn. lang angelassen. Sie zeigten bei 25 
bezw. 100° folgenden spezif. Widerstand o (in Ohm 10—°).
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x . . . .  100 95,5 79,5 57,5 33,5 10,1 3
( > „ . . . .  1,81 15,56 59,15 118 135,8 104,1 92
p100 . . .  2,32 15,80 59,15 118,2 139,1 118,4 114,5

Die Hiirte (nach B r i n e l l )  dieser Legierungen hat ein Maiimum bei 25—35°/# 
(atomare) Cu. Ahnlich yerlauft auch die Hartekurye, wenn man techn. Mn (mit 
0,7°/0 Fe, 0,55°/o Al u. 0,75°/o Si) verwendet; nur der Anstieg am Manganende (0 bis 
40°/0 Mn) ist langsamer. (Buli. Acad. St. Petersbourg [6] 1917. 863—76. Petrograd, 
Polytechn. Inst.) B ik e r m a n .

F r. D oerinckel, Die Gleichmafńgkeit der Giejiereierzeugnisse im Messingwerk. 
(Metallborse 15. 614—15. 671—72. 734—35.) B e h r l e .

H. P . H o lln ag e l, Hartezahlen und ilire Beziehungęn. Um Yergleiche zu cr- 
mogliclien glaubt Yf. die Zahlen auf folgende Formel bringen zu miissen: Arbeit 
pro Volumeneinheit pro Dehnungscinheit. Es schlieBen sich theoret. Betrachtungen 
an. (Iron Age 115. 770—73.) W i l k e .

G. 0. C arter, Vorsichłige Handliabung und Gebrauch von Schneid- und Schtceiji- 
gasen. Vf. bespricht die VorsichtsmaBregeln, die beim Gebrauch von 0 2 in Stahl- 
flaschen zu beachten sind. (Aeetylene Joum . 26. 429—32. Sep. New York.) J ung .

A. M alinovszky, JFehler von Ghifieisenemaille. Der yerschiedene C-Gehalt der 
Eisensorten scheint von EinfluB auf die Giite u. Haltbarkeit der Emaille zu sein. 
Chem. Analysen u. Mikrophotos verschiedener Eisensorten u. dereń Emaillen sind 
aufgefiihrt. (Joum. Amer. Ceram. Soc. 8. 72—78. Los Angeles.) B a u e r .

E m erson P. Poste, Eine Betrachtung der suspendierenden Wirkung von Ton 
a u f Emaille vom Standpunkt der Kolloidlehre. Es werden die Einfliisse von Elektro- 
lyten auf Tone zusammengestellt, die fur die Konsistenz des Emailleschlickers wichtig 
sind. (Joum. Amer. Ceram. Soc. 8. 232—38. Elyria [O.], P f a u s l e r  Co.) B a u e r .

F. N. S pelle r und V. V. K endall, Eine neue Mełhode der Messung der 
Korrosion in Wasser. Vff. erhiirten durch weitere Angaben, daB die Korrosion 
der Konz. des in W . gel. Sauerstoffs direkt proportional ist u. bauen darauf ein 
Verf. der Korrosionsmessung, das darin besteht, daB W. unter Druck abgekuhlt 
u. der Betrag an gel. 0 2 nach der Methode von W i n k l e r  bestimmt wird. Dieses 
Yerf. ist weder fiir zu saure noch fiir zu alkal. Lsgg. anwendbar u. erstreckt 
sich auf den Bereich von pH 5—11, in welcher Gegend die O,-Konz. der aus- 
schlaggebende Faktor ist. In geschlossenen, unter Druck stehenden W assersy s tem en  
nimmt die Korrosion proportional der Temp. zu. Den EinfluB der Stromungs- 
geschwindigkeit auf die Korrosion von Stahl messen Yff. zwischen 0,0043 u. 8 FuB 
in der Sek. bei Tempp. von 60—170° Fahrenheit. (Ind. and Engin. Chem. 15. 
134—39. 1923. Pittsburgh [Pa.], Nat. Tube Co.) B e h r l e .

W . G. W hitm an, E . P. E usse ll und G. H. B. Davis, Die Loslichkeit von 
Ferrohydroxyd und sein Einfluf) a u f die Korrosion. (Vgl. S. 285.) Vft’. bestim m cn 
die Loslichkeit von Fe(OH)t in reinem W. zu 6,7 • 10—5 Mol. pro Liter sowie dessen 
Loslichkeit in Lsgg. von N a,S04, CaCL>, NaCl, NH4C1, MgCU, Na.,CrsO;, N%CrO(, 
NajSi03 u. NaOH. Die Loslichkeitskurven ais Funktion der Konz. dieser Salze 
sind ausfiihrlich wiedergegeben. Aus der Loslichkeit des Fe(OH)2 u. der [H‘] der 
gesatt. Lsg. wird die Dissoziationskonstante zu 6 • 10—10 berechnet. Die gesatt. Lsg. 
ist etwa zu 30°/o dissoziiert. Aus dem Elektrodenpotential u. der Loslichkeit er
gibt sich die Bildungswarme des Fe(OH), zu — 57,200 cal. Korrosionsyerss. an Fe 
nach der Methode von S p e l l e r  u . K e n d a l l  (vorst. Ref.) zeigen, daB die K orrosion  
von Fe in Salzlsgg. eine gewisse Parallelitat zur Loslichkeit des Fe(OH)a in diesen 
Lsgg. aufweist Vff. schlieBen daraus, daB die wirksame Schutzschicht auf der 
Eisenoberflache durch die Loslichkeit des Rostes beeinfluBt wird. Die A bscheidung
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von kolloidalen Fe(OH)a in Salzlsgg. ist auf die Korrosionsyerhiiltnisse ohne Be 
deutung. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 70—79. Cambridge, [Mass.].) Becker.

F. L. Sm idth & Co., Kopenbagen, Agglomerierm von Erzen. (D. E . P. 410322 
KI. 18a vom 17/12. 1921, ausg. 24/2. 1925. Schwed. Prior. 11/10. 1921. — C. 1923.
II. 326.) KO h l in g .

H einrich  E isenach, GieBen, Gcwinnung von Metallen aus metallhaltigem Gut 
beliebiger Art, insbesondere Gesteinen, Schlacken, Sanden, Aschen, Erzen jeder 
Art, dad. gek. daB man zuerst das Gut bei einer die iiblichen Stein- usw. -schmelz- 
tempp. iibersteigenden Temp. mit geeigneten scbwefelhaltigen Zuschlagen in GefaB- 
iifcn durch iiuBere Erhitzung niederschmilzt, derart, daB in einer dUnufl. Schlacken- 
schmelze, die keine Schwefelyerbb. der zu gewinnenden Metalle enthalt, ein einfaeh 
sulfuriertes Konzentrationsprod. von einheitlicher chem. Zus. entsteht, das sich bis 
auf die zu gewinnenden Metalle yollstandig in verd. Siiure losen laBt, u. daB dann 
das so gewonnene Prod., je  nach der Art der in Betracht kommenden Metalle, 
diesein LosungsprozeB oder einer sulfatisierenden Eostung unterworfen wird. — 
Das Verf. ist z. B. zur Aufarbeitung von Tonen u. Schiefern geeignet, die nur 1 bis 
2°/0 Cu enthalten u. aus wirtschaftlichen Grunden den bekannten Aufbereitungs- 
vcrff. nicht unterworfen werden konnen. (D. E . P. 410670 KI. 40a vom 15/11. 
1916, ausg. 13/3. 1925.) KO iil in g .

M etals P roduction  Com pany o f N o rth  A m erica Incorpora ted , New York, 
ubert. von: W a lte r  George P erk ins, London, Behandlung von Kupfererzen. (A. P. 
1509774 vom 7/8. 1922, ausg. 23/9. 1924. — C. 1923. II. 1026.) KO iil in g .

F ritz  C rotogino, NeustaBfurt b. StaBfurt, Venvertung von Ofensauen aus den 
Hiittenbelrieben, 1. dad. gek., daB die Ofensauen zum Binden von Br in bekannter 
Weise yerwendet werden. 2. Abscheidung der wertyollen das Fe in den Ofen- 
Bauen begleitenden Metalle aus der gemSB 1 erhaltenen Bromeisenlsg. (D. E . P. 
411731 KI. 12i vom 4/3. 1924, ausg. 3/4. 1925.) K a u s c h .

W ilhelm  K roll, Lusemburg, Ausseheiden einzelner Metalle aus Metallgemischen, 
dad. gek., daB in die Metallgemische Erdalkalimetalle wie Ca, Alkalimetalle oder 
Gemische dieser Metalle untereinander oder mit anderen Mctallen eingefiihrt u. die 
so gebildeten Legierungen dieser Metalle mit den einzelnen Metallen des behandelten 
Metallgemisches durch Saigerung, Abkiihlenlassen des Sclimelzbades o. dgl. aus dem 
Mctallgemisch ausgeschieden werden. — Das Verf. kann zur Trennung von Sb, 
As u. Bi von Pb, Sb u. As yon Sn, Sb u. As yon Zn u. Al von Si dienen. (D. E . P. 
410533 KI. 40a vom 24/11. 1917, ausg. 9/3. 1925.) KO h l in g .

F. M. E k e rt, Blasewitz, Legierungen. Ni, Cu u. Sn werden zweckmSBig unter 
Zusatz kleiner Mengen yon ais Reduktionsmittel wirkenden P, Zn, Mn, oder Cr 
zusammengeschmolzen u. zu der zwecks Vermeidung von Oxydationen mit gepulyerter 
Holzkohle oder H3B 03 bedeckten Schmelze eine aus Pb, Cu u. Sn bestehende 
Schmelze gegeben. Gegebenenfalls kann auch W  zugefugt werden. Passcnde 
Mengenyerhaltnisse sind: 20—70 Teile Pb, 10—30 Teile Ni, 10—50 Teile Cu, 1 bi3 
20 Teile Sn, 1—10% Zn u. 0,25—5 Teile P, Mn, Cr oder W  oder mehrerer dieser 
Stoffe. (E. P. 228449 vom 5/8. 1924, ausg. 26/2. 1925.) KO iil in g .

T. R ondelli, London, Reinigen von Metallen, besonders nicht rostender Eisen- 
u. Stahllegierungen. Die Legierungen werden ais Anoden bei der Elektrolyse 
mindestens 15%ig. Lsgg. yon Atzalkali yerwendet, welche bis nahe an ihren Kp. 
erhitzt sind. Die Stromdichte soli 1—20, yorzugsweise 4—5 Ampćre je qdcm 
betragen. Nach Entfemung der Oberflachenschicht wird das Metali solange mit 
verd. Saure bchandelt, bis es ein glanzend weiBes Aussehen angenommen hat. Die 
MaBnahmen werden gegebenenfalls wiederholt, u. das Metali dann gewaschen u. 
getrocknet. Man kann auch eine weitere Elektrolyse mit einer konz. Lsg. yon
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NaOH bei etwa 70° mit anschlieBender SSurebehandlung folgen lassen. (E. P. 
228278 vom 6/11. 1923, ausg. 26/2. 1925.) KOh l in g .

Chem ische F a b r ik  G riesheim -E lek tron , Frankfurt a. M., und A lbert Beiel- 
stein , Bitterfeld, Wiedergewinnung von Leichtmetallcn aus Abfdllen. (Can. P. 233132 
vom 23/8. 1921, ausg. 31/7. 1923. — C. 1923. II. 401.) KOh l in g .

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
H a rry  L. F isher, Neue Forłschritte in der Eaułschukchemie. Referat iiber neuere 

Arbeiten verscbiedener Forscher. (India Rubber Journ. 60. 301—03.) A ckerm .

A. van  Rossem, Kautschukmilchsaft: seine Eigenschaften und die Entwicklung 
seiner gewerblichen Anwendungen. (India Rubber Journ. 68. 1081—85. 1123—27. —
C. 1925. I. 1915.) RtłnLE.

—, Die JTersłellung des Planłagenrohgumniis. Zusammenfassende Darst. mit 
Ausnahme der Gewinnung des Milchsaftes. Besprochen wird somit die Koagulation 
des Milchsaftes (Latex), die mechan. Bearbeitung des Gerinnsels u. das RSuchern 
(sheets) oder Trocknen (crepes) der fertigen Stiicke oder Felle. (Gummi-Ztg. 39. 
541—42. 576—78.) RC h le .

D. F. Twiss, Bemerkung zu der Theorie der Vulkanisation. Vf. widerspricht 
der Annahme von H a r r ie s , daB die physikal. Anderung, die bei der Vulkanisation 
eintritt, den tłbergang von einem metastabilen zu einem stabilen Zustande des 
Kautschuks darstelle, u. daB die chem. Anderung, die gleichzeitig durch dic Verb. 
des S mit dem Kautschuk vor sich geht, nur eine beilSufige unwesentliche Begleit- 
erscheinung wiire. Vf. nimmt vielmehr mit anderen an, daB die Verb. des zum 
Vulkanisieren yerwendeten S mit einem Teile des Kautschuks von wesentlichem 
Einflusse auf die Eigenschaften des entstehenden Yulkanisates sei. Das gleiche 
gilt auch fur Stoffe, die beim Vulkanisieren S in Freiheit setzen, wie HjS, SOs; 
ferner fiir S-Chlorid, aromat. Nitrovcrbb., organ. Peroxyde usw. Am gecignetsten 
bleibt aber S; von diesem geniigen bereits 1 °/0, der Menge des Kautschuks zur 
Herst. weichen yulkanisierten Kautschuks, wenngleich dafur 2—5°/c gebrSuchlicher 
sind. Es wird allgemein angenommen, daB keineswegs samtlicher Kautschuk in 
eine S-Yerb. umgewandelt werde. Die einzige S-Verb., dereń Bestehen erwiesen ist, 
ist C10H,eSs, der wesentliche Bestandteil des Hartkautschuks. (Journ. Soc. Chem. 
Ind. 44. T. 106—8.) RtJHLE.

D. F . Twiss und F. Thomas, Eine vergleichende Untersuchung einiger Be- 
schleuniger der Vulkanisafion. Es wird die Frage der Einw. kiinstlicher organ. 
Beschleuniger nach dem Grade der Einw. auf die gewohnlich bei yulkanisiertem 
Kautschuk beobachteten Eigenschaften erortert, insbesondere auf die Stiirke der 
Dehnung u. den Widerstand dagegen u . auf die Verteilung dieser Einw. auf dic 
Dauer der Yulkanisation. An solchen Beschleunigem wurden gepruft T h io c a rb a m in ,
o-Toluiidin, p-Nitrosodimethylanilin, Anhydroformaldehydanilin, Chinoidin, Diaceton- 
amin, Anilin u . a. Sie wurden zusammen mit verschiedenen P r o z e n t s a t z c n  ZnO 
bei verschiedenen Tempp. gepruft. Andere Beschleuniger waren yerschiedene 
Xanthate, z. B. Zn-n-Butj'lxanthat u. a. Die Vff. haben mit Hilfe dieser organ. 
Beschleuniger u .  einer verhSltnismSBig hohen Menge S im Gemische die Łr- 
scheinung der sogenannten „flat cure“ oder des „plateau effect“ untersucht. Sie 
k a n n  mittels des Beschleunigers herbeigefiihrt werden durch eine a u B e rg e w o h n lic h  
schnelle Entw. der Zugfestigkeit des Kautschuks bei friihem Stande der V u lk a n is a t io n ,  
andererseits aber auch durch eine depolymerisierende Wrkg. des Beschleunigers 
auf den Kautschuk, wobei die physikal. Merkmale der Ubervulkanisierung ver- 
zógert werden. Der „plateau efFect“ kann aber auch entstehen bei schnellem \  er- 
schwinden des Beschleunigers, wobei eine gute physikal. BeschafFenheit des
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Kautschuks errcicht wird ohne die Gefahr der Uberyulkanisierung. Die erhaltenen 
Einzelergebnisse der Verss. werden in Schaubildern u. einer Tabelle zusammen- 
gefaBt gegeben. (Journ. Soc. Chem. Ind. 44. T. 100—106.) RO h l e .

Frank H all, Proben fiir die Analyse. Bei der Beat. der anorgan. Stoffe in 
rulkanisiertem Kautschuk durch Veraśclien yon 1 g der Probe bleiben Teile der 
Asche oft fest am Boden der Yeraschungsschale hangen. Dies wird yermieden, 
irenn man das 1 g der Probe vor dem Yeraschen in aschefreies Filterpapier ein- 
wickelt. (Chemist-Analyst 1925. Nr. 43. 18—19. Malden [Mass.].) R u iil e .

0. de Vries, Plastizitatsbestbmnungen an Rohkaułschuk. I. Bestimmungsverfahren 
und Ergebnisse fiir gewolmlichen Planiagetikautschuk. Mit dem Plastometer von 
W illiams (vgl. Ind. and Engin. Chem. 16. 362; C. 1924. II. 2089), wovon ein 
yerbessertes Modeli beschrieben wird, wurden Kugelchen von 0,4 g naturlichem, 
nicht yorplastiziertem Kautschuk durch ein Gewicht von 5 kg bei 100° zusammen- 
geprefit u. die Dicke des Scheibchens nach 30 Min. ais D30, die DifFerenz H =  Dł6—Dso 
ais Kuryengefalle (Helling) gemessen. F ur gewohnlichen Plantagenkautschuk gilt 
ais Hittel (n. Grenzen) D30 =  1,43 (1,3—1,6), H =  0,070 (0,055—0,085), fiir pale 
Crepe D30 =  1,60 (1,35—1,7), H =  0,070 (0,05—0,08), fur Combo Da0 =  1,40 (1,3 
bis 1,55), H =  0,063 (0,05—0,075). Ein Anwarmen bei Herst. der Kugelchen bis 
50° schien ohne EinfluB. Ist Dso bei 100° — 1, so findet man bei 90° 1,08 bei 80°
1,165. Durch die Best. selbst wird der Kautschuk infolge der hohen Tempp. 
ireicher, also bei Wiederholung D30 kleiner. H steigt bei zunehmender D30 fiir 
dieselbe Sorte gradlinig, fiir andere Typen nicht, so ist H bei Compo bei pale 
Crepe, bei smoked Sheet >• bei Compo. Es wird fiir smoked Sheet H  — O bei 
Djo =  -[- 0,56. Besondere Kautschuktypen haben ein abn. Kuryengefalle. Angaben 
uber D30 fiir Kugelchen von 0,1—1,0 g in der CJuelle. Bei n. Proben ist die 
Zusammendriickung piast., nicht elast.; bei smoked Sheet u. pale Crepe wurden 
sogar nach der B est 0,1 mm niedrigere W erte ais bei der letzten Ablesung gefunden.
— Tr&gt man die Eindriickungskuryen logarithm. auf, so erlialt man nach oben 
gebogene Kurven, nur der Teil von 5—20 oder 25 Min. ist fast gradlinig. n  in 
W illiams Formel K  =  ya?  ist keine Konstantę sondem hangt nahe mit obigem 
H zusammen, unabhangig von D30. K  ist mit Dso proportional. Die GroBe yon 
Marzetti (vgl. India Rubber Journ. 66. 417; C. 1924. I. 1280) ist D30 im grofien 
Ganzen umgekehrt proportional. (Archief Rubbercultuur Nederlande Indie 9. 
223—59. 260—75. Buitenzorg.) G r o s z f e l d .

0. de Yries, Bestimmung der Viscositat in angesauertem Benzol. Durch Best. 
der Viscositat in angesauertem Bzl. kann man den EinfluB von Nebenbestandteilen 
*ie Spuren von Koagulanten, Chemikalien, Zersetzungsprodd. usw. auf die Yis- 
cositat, wie zuerst E g g i s k  (Rec. trav. chim. Pays-Bas 42. 317; C. 1923. IV. 499) 
f&nd, aufheben. Am besten eignet sich Bzl. mit iiber 0,5% HC1 (durch Einleiten 
von HC1 in Bzl.); ist der Gehalt geringer geworden (ziemlich rasehe Yerdampfung 
des HC1 beim Aufbewahren), so ist wieder HC1 bis 1% einzuleiten. Ausfiihrung 
der Best.: 0,4 g lufttrockner Kautschuk wió gewohnlich in Bzl. losen, nach 2 Tagen 
im Dunkeln, filtrieren, mit 1,5 ccm Bzl.-HCl versetzen, rasch (nacb 3—4 Min. erste 
Ablesung!) Viscositat bestimmen. Letztere nimmt beim Aufbewahren der Lsg. bald 
ab. Mittlere Werte (n. Grenzen) der YiscositSt in Bzl. -f- HC1 fiir smoked Sheet. 
16,8 (15—20), pale Crepe 18,85 (15—22), Compo 12,6 (10—15). — Bzl. +  Eg. (1,02 
u' 4i84%)j Bzl. -}- HCOOH (1,70%) waren weniger ais Bzl. -f- HC1 geeignet, die 
Kautschukkolloide zu entladen. — Die B est der YiscositSt in Bzl. -f- HC1 gibt 
wertvolle Anhalte fur die kolloiden Eigenschaften des Kautschuks u. ist ais zweit- 
wichtigste Best. (nach Geffille der Reckkurre) anzusehen, erst dann folgt B est der 
Zugfestigkeit. Interessant ist, daB durch HC1 in Bzl. keinerlei Koagulation erfolgt 
(in W. bereits durch 0,001 -n. HC1!). Der elcktr. Aufladung yon Kautschuk (l°/0)
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in Bzl. entspreclien etwa folgende rclatiyen Viseositats werte: Stark aufgeladcn 
(gereifter Kautscbuk) 60, aufgeladen (n. Plantagenkautschuk) 30, ganz entladcn (in 
Bzl. -f- HC1) 15—20, darauf folgen schmierige (pekkige), z. B. yerharzte oder oxy- 
dicrte Sorten mit 2, in Gemisclien von W. mit 1 °/0 Kautscliuk liegt die Viscositat 
nur wenig 1, mit 10% bei 2, mit 30% bei 7—10. (Archief Rubbercultuur Neder- 
land-Indie 9. 276—93. 294—304. Buitenzorg.) G r o szfeld .

Catalpo L im ited , London, Herstellung von Vulkanisationsbeschleunigem. 
(D. E . P . 411522 KI. 39b vom 27/7. 1921, ausg. 28/3. 1923. E. Priorr. 28/7. 1920 
u. 15/4. 1921. — C. 1922. n .  396 [P. S c h id r o w it z  u . Ca ta l po  Ltd.].) F ranz.

M ax Le B lanc und M artin  K roger, Leipzig, Kaltvulkanisieren von Kautscliuk 
und kautscliukahnlichm Sto/fen nach D. R. P. 408306, dad. gek., daB man hier eiue 
Lsg. von Schicefelrhodanid niitigenfalls unter Zusatz von Schwefelrhodanur u. von 
Rhodan yerwendet. — Die Yulkanisationsprodd. zeiebnen sieh vor den mit Schwefel- 
chloriir oder -chlorid hergcstellten Vulkanisaten durch wesentlicli hohere Dauer- 
haftigkeit aus; das Schwefelrhodanid erhalt man durch Umsetzen von Rhodan- 
kalium mit Sehwefelehlorid; wegen der beschrankten Loslichkeit des Schwefel- 
rhodanids in CSs verwendet man zweckmaBig ein Gemisch von Schwefelrhodanid 
u. -rhodaniir. (D. B.. P. 409214 KI. 39b vom 18/5. 1923, ausg. 31/1. 1925. Zus. zu
D. R. P. 408306; C. 1925. I. 1916 ) F ranz.

XVI. Nahrungsmittel; GenuBmittel; Futtermittel.
E. P aró w , Die Bedeutung der Trocknung fiir die Landioirtscliaft. Durch die 

Trocknung werden dem Yerderben nicht ausgesetzte Nahrstoffe erhalten (z. B. in Ge- 
treide, Kartoffeln, Riibcn u. a., ferner in Riibenblattern, Kartoffelkraut, Gras u. a.), 
u. es gelingt damit eine bessere Ausnutzung der heimisclien Bodenerzeugnisse, u. es 
entfallt die Notwendigkeit der Einfuhr von Futter- u. Lebensmitteln in mehr oder 
minder groBem MaBe. (Ztsehr. f. Spiritusindustrie 48. 101—2.) ROh le .

H. S erger und H. K irchhof, Aus den Jahresberichten der Versuclisstation fiir 
die Konserrenindustrie 1921—1923. Kompottfriichte unterliegen, sobald die FI. auf 
das Fe der Dosenwandung einwirken kann, leicht Verfarbungen, oder es werden 
die Dosen mehr oder weniger aufgetrieben, infolge Einw. der FI. auf die Wandung, 
die bis zur Erzeugung von Durehfressungen gehen kann. Ali dem kann durch 
Yerwendung gut verzinnter u. auBerdem gut yernierter Dosen entgegengewirkt 
werden. Marmeladen hatten haufig zu geringen Zuckergelialt, so daB Gefalir des 
Garens u. Verderbens bestand. Weiteres betrifft die Rohkonseryierung, Obstmark, 
Fruchtsafte u. Sirupe, Kraut usw. (Konserven-Ind. 12. 125—27. 163—66.) ROh l e .

Tadeusz K onopiński, Uber die Korrelation zwischen der Qualitat und Quanlitat 
der Milch. Zwischen dem Fettgehalt in der Milch u. der Mileliquantitat besteht in 
der Regel eine geringe negatiye Korrelation, die von —0,038 i  0,020 bis —0,45 i  
0,0226 schwankt. Geringe positiye Korrelation ist sehr selten. Der Korrelations- 
koeffizient laBt sieh im Durehschnitt auf —0,1865 schatzen. (Roczniki Nauk 
Rolniczych 11. 218—41. 1924; Ber. ges. Physiol. 29. 529. Ref. KOPEĆ.) WOLFF.

J . B. E itc h  und Lynn Copeland, Unterschiede in der Menge und dem Fett
gehalt der Milch aus den verschiedenen Vierteln des Kuheuters. Einzelne Euter- 
yiertel wichen in Milehmenge u. dereń Fettgehalt betrachtlich von anderen derselben 
Kuh ab; kein regelmaBiger Unterscliied. (Journ. of dairy science 7. 169—73. 1924. 
Manhattan, Kansas state agricult coli.; Ber.ges.Physiol. 29. 529.Ref.RosENTHAL.) Wf.

B. B leyer und 0. K allm ann, Beitrage zur Kenntnis ciniger bisher icenig 
studierter Inhaltsstoffe der Milch (Kuhmileh). II. (I. ygl. S. 783.) D er w a s s e r -  
lo s l ic h e  g e lb g ru n e  F a r b s to f f  d e r  M ilch  (K u h m ile h ). Die E rgebnisse 
fruherer Unterss. des Lactochroms, des in W. 1., yon dcm lipoidloslichen wohl
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unterscheidbaren MilchfarbstofFs, konnten nicht bestiitigt werden. Es handelt sich 
dabei wohl um EiweiBabbauprodd., dereń B. sekundar aus in der Lsg. noch vor- 
handenen Eiweifistoffen crfolgte, nicht um den eigentlichen Molkenfarbstoff. Dieser 
konnte nach Verff., die im wesentlichen mit Eindampfen von Molken im Hoch- 
vakuum, Dialyse in Batterien von Schnelldialysatoren, Fallung mit Pb-Acetat oder 
beascr Adsorption an kolloidales Aluminiumhydroxyd arbciten, unverandert erhalten 
werden. Nach seinen Eigenschaften gehort er zur Gruppe der „Peptone11 u. zwar 
zur Alloxyproteinsaurefraktion, wahrseheinlich ein Abkommling des Phenylalanins 
u. in enger Beziehung zu Urochromogen u. Urochrom stehend, aber wohl mit 
keinem dieser Stoffe zu identifizieren. Mit Urobilin hat er nichts zu tun. Er ist 
ein n. u. konstanter Bestandteil der Milch, im MengenverhSltnis darin keinen grofien 
Schwankungen unterworfen. — E in ig e  b is h e r  w e n ig  o d e r  n ic h t  b e a r b e i te te  
M in e ra ls to ffe  d e r  M ilch  ( S a lz b e s ta n d te i le ) .  Al- u. itfn-Salze kommen 
standig in jeder Milch vor, ersłere in sehr geringer, letztere in recht betrachtlicher 
Menge. Standig finden sich ferner Silicałe u., in der Menge sehr schwankend, 
Jodide. Die Menge der friiher (1. c.) schon erwahnten Rhodanide ist sehr klein. 
(Biochem. Ztschr. 155. 54—79. Weihensteplian, Landwirtschaftl. Hochsch. Miinchen, 
Wissenschaftl. Zweigstelle der chem. Fabriken Me k c k , B o e h r in g e r , K n o ll  [Lac- 
tanawerke].) S p ie g e l .

Nicolae Radoi, Die Aciditat der Kulimilch, ihrc Bestinunung mit Całcium- 
hydroxyd und ihre Beziehung zur Trockenmasse. Die Kalkwassergrade bewegen 
sich in gleicher Richtung wie die NaOH-Grade, aber nicht paralleL Die prakt. 
Anwendung der Methode erseheint daher ausgeschlossen. Die groBen Unterschiede 
im Gcsamttrockenmassegehalt der yerschiedenen Milcharten beruhen meist auf den 
Fettschwankungen. Die Sauregrade schwanken nicht parallel der fettfreien Trocken- 
masse; der Sauregrad hiingt also nur in geringem MaBe vom Caseingehalt, haupt- 
sachlich vom Salzgehalt ab. (Arch. f. wiss. u. prakt. Tierheilk. 51. 321—28. 1924. 
Weiler [Allgau], Lehr- u. Versuchsanst. d. Emmentalerkiiserei; Ber. ges. Physiol. 
29. 529. Ref. A r o n .) W o l f f .

H en rie tta  L isk , Quantitative Bestimmung des Gehaltes von Kuhmilch an 
Ammoniak, Amino-N, Milchzucker, Gesamtsaure und fltichtiger Saure. Der NHS-Gehalt 
im Autoklayen sterilisierter Handelsmilch schwankt je  nach Alter u. Bakterienzahl 
derselben zwischen 11,2 u. 54,32 mg pro 100 ccm, N H a—N 1,08—4,09 mg, Lactose 
2,93—5,29%, Ph konstant (6,4—6,6), GesamtaciditSt 12—32 ccm ‘/io 'n - K O H ; zur 
Neutralisation der mit W.-Dampf fluchtigen Sauren (Essig-, Butter-, Capronsaure 
waren pro 100 ccm Milch 0,7—2,0 ccm '/io'n- KOH erforderlich. (Journ. of dairy 
science 7. 74—82. 1924. Baltimore, J o h n s  H o p k in s  Univ.; Ber. ges. Physiol. 29. 
529. Ref. G o t t sc h a l k .) W o l f f .

0. M eyer-K eller & Cie., Schweiz, Konservierung vegetabilischer Stoffe. Man 
erhitzt Viehfutter mit Hilfe von in die M. eingelegten nichtisolierten u. mit der 
Niederspannungsspule eines Transformators yerbundenen Heizkorpern. (F. P. 582795 
vom 17/6. 1924, ausg. 27/12. 1924. D. Priorr. 18/6. u. 25/9. 1923.) K a u sc h .

E le k tro -F u tte r  G. m. b. H., Deutschland, Konserviercn von frischctn pflanz- 
lichen Futter. Das Futter wird schichtenweise in einem geeigneten Behalter ge- 
lagert, wobei zwischen die einzelnen Schichten in horizontaler Lage herausnehm- 
bare Stangen o. dgl. gelegt werden, die ais elektr. Widerstande ausgebildet sind
i- zur Erhitzung des Futters dienen. (F. P. 584206 vom 31/7. 1924, ausg. 2/2.
1925.) Oe l k e b .

W ard B ak ing  Com pany, New York, iibert. von: C harles Hoffmann, 
Tuckahoe, H arry  D avett G rigsby und N athan  M inton G regor, New York,
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Nahrmittel. (Can. P. 237941 vom 4/11. 1921, ausg. 19/2. 1924. — C. 1924. I.
1601.) O e lk e b .

N atio n a l R e ta rd e r  Company, Chicago, 111., ubert. von: B e rt A. Stagner, 
Long Beach, Calif., Hefeniihrmittel, welches aus hydrolysierten animal. Proteinen, 
wie Collagen, Keratin oder Elastin u. einem geeigneten Kohlenliydrat besteht 
(Can. PP. 240296, 240297 u. 240298, vom 7/11. 1923, ausg. 20/5. 1924.) O e lk e r .

G randę C id rerie  de L o rien t, Frankreich (Morbihan), Emulgieren von Ólen 
und Fetten. Es werden ais Emulgierungsmittel Pektine yerwendet. — Das Verf.
eignet sich besonders zur Herst. von Mayonnaisen u. dgl. aus Speiseolen u.
-fetten. (F. P. 581790 vom 28/1. 1924, ausg. 5/12. 1924. A. Prior. 4/9. 1923.
[R. D o u g l a s ] . )  O e l k e r .

A lain  T heophile Craignou, Frankreich (Seine-Infćrieure), Mittcl zur schncllm 
Herstellung von Sauccn, Mayonnaisen u. dgl., welches aus Eigelbpulver (z. B. 600 g)
u. fein gcpulvortem Gummi traganth (z. B. 400 g), sowie geeigneten Gewiirzen u. dgl. 
zusammengesetzt is t  (F. P. 583568 vom 12/6. 1924, ausg. 17/1. 1925.) O e l k e r .

E tablissem ents Grosjean F reres, Frankreich (Jura), Nahrmittel, welches au3 
einer innigen Mischung von Kuhkase u. Kokosbutter besteht. Das Mengenyerhaltnis 
beider Bestandteile kann sich in weiten Grenzen bewegen, je  nachdem ein groBerer 
Gehalt an Cascin oder Fett gewunscht wird. (F. P . 582729 vom 14/6. 1924, ausg.
26/12. 1924.) O e l k e r .

XXI. Leder; Gerbstoffe.
Joseph  M ichelm an, Technische Verwcrtnng von Lederabfallen. Die zers. Dest. 

verspricht prakt. Bedeutung. Man erhalt in der Hauptsaehe Tierkolile, Crs0„ 
NH4-Salze, Brenzcatechin, Pyrrole mit Pyrokoll neben wenig Pyridinbasen u. Fett- 
saurenitrilen. (Ind. and Engin. Chem. 17. 247—50. Rosbury [Mass.].) G rim m e .

H. T. Beans und E rn e s t L itt le ,  Mitteilung iiber die offizielle A. L. C. A.-
Methode zur Saurebestimmung in Gerblosungm. Vff. kommen auf Grund ihrer 
Unterss. zu folgenden Schliissen: Der vorgeschriebene Zusatz von Kaolin bedingt 
infolge Absorption von Siiure Fehler bis zu 3,5%. Gelatine fallt die Gerbstoffe 
nur unvollstandig, so daB letztere den Farbenumschlag bei der Titration storen. 
Cberschussige Gelatine yermindert pH, gibt ebenfalls Farbiinderung mit dem Indi- 
cator, den sog. Proteinfehler. Der yorgeschriebene Indicator Hiimatin gibt iiber 
einen zu groBen pn -Bereich Mischfarben. (Ind. and Engin. Chem. 17. 252—57. 
New York [N. Y.].) G r im m e .

Robeson Proeess Company, New York, ubert yon: H en ry  H icks Hurt,
Yonkers, New York, V. S t A., Verfahren zum Gerben tierischer Hdute. Man behandelt 
die HautbloBen mit Ca-freier Sulfitablauge, enthaltend freie L ign in su lfosau ren  u. 
ligninsulfosaures Mg, u. A l^SO ^. — Man behandelt z. B. rohe Sulfitcelluloseablauge  
mit der zur Ausfallung des Ca(OH)2 ais CaS04 ausreichenden Menge HaS04 oder 
mit H jS 0 4 u. NaHS04, entfernt das CaS04 u . gibt zu der konz. Sulfitablauge von 
30° Be Fe-freies A1j(S04)3 in fester Form oder in wss. Lsg. ZweckmSBig yersetzt 
man die Lsg. mit etwas Zucker u. MgS04 u. laBt sie dann wahrend 1 Stde. bei 65° 
a u f die HautbloBe einwirken, dereń Gewicht hierbei um 15°/o zunimmt Die Gerbung 
kann auch in getrennten Badern erfolgen, indem man die HautbloBen zunachst mit 
angesauerter Sulfitablauge u. dann mit einer Als(S04)s-Lsg. oder umgekehrt erst mit 
dieser u. dann mit der Ca-freien Sulfitablauge behandelt. (A. P. 1523982 yom 
"26/4. 1922, ausg. 20/1. 1925.) S c h o t t i.An d e r .

V icto r A. Tengw ald, Denyer, Colorado, Lederpoliermiltel bestehend aus Paraffin, 
Leinol, NaOH-, Carnaubawachs u. einem 611. Farbstoff. (A. P. 1528456 yom 27/7. 
1923, ausg. 3/3. 1925.) K a u sc h .
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Eohm  & H aas Company, Delaware, ubert. von: Jo h n  B reedis und E dw ard  
Crede, Philadelphia, Pennsylvania, V. St. A., Herstellung von Gerbmitteln aus 
naturlichen Harzen, dad. gek., daB man die Harze ais solche oder in Phenolen oder 
A. gel. mit sulfonierend.cn Mitteln bei miiBig crhohter Temp. behandelt. — Geeignete 
Harze sind Kolophonium oder Marrijcino- oder Taka Gummi (Exsudat des west- 
austral. Rotgummibaumes). Man lost z. B. den Man-ikinogummi in Phcnol u. be
handelt die Lsg. bei 70° solange mit konz. H2S04, bis die Sulfonierung u. Kon
densation beendet ist oder behandelt das gepulverte Harz unmittelbar mit rauchen- 
der II2S04 von 20% S 03-Gehalt bei 40°. Die mit W. verd. u. bis zur schwacli sauren 
Bk. mit Na^COj abgestumpften Lsgg. der sulfonierłen Harze haben gute gerbende 
Wrkg. auf tier. Hfiute. (A. P. 1523390 vom 23/2. 1924, ausg. 20/1. 1925.) S c h o t t l .

The G eltan Com pany, Ubert. von: The F ulcra-T an Com pany, ubert. von: 
John K. Tullis, New York, V. St. A., Gerbmiłtel, bestehend aus Gelatine, NaCl, 
einem vegetabil. Gerbextrakt, Talg u. einem nicht trocknenden 01. (Can. P. 240456 
vom 12/4. 1923, ausg. 27/5. 1924.) , S c h o t t l a n d e r .

Franz H assler, Hamburg-Yolksdorf, Darstellung von schwefelhaltigen Konden- 
sationsprodukten aus aromatischen Oxysulfosauren, darin bestehend, daB man Oxy- 
benzol- oder Oxynaphthalinsulfosauren mit S, gegebenenfalls unter Zusatz yon iiber- 
schiissiger H2S04, auf hohere Tempp. erhitzt. — Je nach den Arbeitsbedingungen 
erhiilt man harzariige, in W. unl., in Alkali sowie in A. 11. Prodd., oder in W. 11., 
Gelatine fallende, gut gerbend wirkende Stoffe. Die in Alkali 1. Prodd. haben die 
Fiihigkeit, auf Baumwolle zu ziehen u. bas. Farbstoffe auf dieser waschecht zu 
fisieren. Beispiele sind angegeben fUr die Herst. von geschicefelłen harzartigen 
Prodd. u. in W. 1. geschicefelłen Sulfosiiuren durch Erhitzen von Phenolsulfosdure, 
bczw. Rohkresolsulfosaure, bezw. 2-Oxynaphłhalin-6-sulfosdure (Sc h a f f e r ) ,  bezw. 
u-Naphtholsulfosaure mit S auf 150—170°. Zur Gerbung wird die entkalkte Haut- 
bloBc in eine ca. 5%'g- schwach sauer gestellte Lsg. der geschicefelłen Sulfosauren 
cingebracht. Die Lsg. wird von Tag zu Tag bis ca. 20% verstarkt, wobei die an- 
fangs eingestellte schwachsaure Rk. erhalten bleibt Dunne Haute sind in 3 bis 
1 Tagen durchgegerbt. (D. E.. P. 410973 KI. 12q vom 9/8. 1922, ausg. 21/3.
J925.) S c h o t t l a n d e r .

Gioaehino Carlo P re c e ru tti T appare lli, Turin, Yei-fahren, Haute, Leder, 
Pelze u. dgl. radioakiiv zu machen. (D. E . P. 4 0 9 8 0 0  KI. 21 g vora 23/6. 1923, ausg. 
12/2. 1925. — C. 1923. IV. 841.) K O h l in g .

XXII. Leim; Gelatine; Klebmittel usw.
Carl Thiem e, Zeitz, Insektenfangleim. Zu dem Ref. nach D. R. P. 375290;

C. 1923. IV. 951 ist nachzutragen, daB ais Losungsmm. fur den Halogenkautschuk 
auBer chlorierten Paraffinen auch chlorierte fette Ole, wie chloriertes Baumwoll- 
samenol, Verwendung finden kann. Man gibt z. B. zu diesem eine Lsg. yon Chlor- 
kautschuk in CC14 u. entfernt das CC14 aus der Lsg. durch Eindampfen. (A. P. 
1527715 yom 25/4. 1922, ausg. 24/2. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Gustave Jean  Louis Guidet, Frankreich (Doubs), Fliissiger KaUleim, welcher
aus 40% tier. Leim, 55% W., 3% Sulfocyanammonium, 1,5% fl. Harz, 0,1% Amyl- 
acetat u. 0,4% MgS04 zusammengesetzt ist, u. zum Leimen yon Holz auf IIolz oder 
v°n Glas u. Marmor auf Holz etc. dient. Der Leim hat den Vorzug, daB er halt- 
bar u. nach dem Trocknen gegen Feuchtigkeit bestSndig ist. (F. P. 582690 vom 
12/6. 1924, ausg. 24/12. 1924.) O e l k e r .

Charles A ntonius F ranciscus Hoffmans, Waalwijk, Holland, Herstellung von 
Leim, Gelatine o. dgl. (D. E . P. 4 0 9500  KI. 22i yom 31/8. 1923, ausg. 6/2. 1925. —
C. 1925. I. 1833.) O e l k e r .
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Thom as H en ry  Lloyd, England, Hcrstellung von Leim und Gclatinc aus 
Knochen u. dgl. Man behandelt die Ausgangsprodd. in der Hitze mit W., dem man 
ein saures Salz, z. B. saures Calciumphosphat, zugesetzt liat, neutralisiert dic er- 
lialtene Fl. bei einer Temp. yon 80—100° mit Kalkmilch, filtriert den Nd. ab, dampft 
das Filtrat ein u. behandelt es in iiblicher Weise weiter. Die ICnochen konnen 
eventl. ein zweites u. drittes Mai der gleichen Behandlung unterworfen werden. — 
Die Hydrojyse der Kolloidsubstanzen yollzielit sich in wesentlich kiirzerer Zeit ais 
bisher. (F. P. 583075 yom 24/6. 1924, ausg. 6/1. 1925.' O e lk e b .

The Lee H ardw are  Company, ubert. von: W ard  L. H arris , Salina, Kansas, 
Klebmittel. Man yermischt etwa 1 Teil feinpulyerisierten Leim, der innerhalb 
24 Stdn. nach dem Tode des Tieres aus den Knochen gewonnen sein muB, auf 
Mischwalzen mit 3 Teilen Kautschuk, hierzu gibt man Fiillstoffe, CaC03, Ca(OH)j u. 
ein aus 70% CC14 u. 30% Bzl. bestehendes Losungsm.; man erhalt eine bei ge- 
wohnlieher Temp. dickfl. M., die notigenfalls mit dem Losungsm. verd. werden 
kann. (A. P. 1521947 yom ^G /ll. 1921, ausg. 6/1. 1925.) F b a n z .

H enry  V. Dunham, Mount Vernon, N. Y., ubert. yon: Law renee Bradshaw, 
New York, Klebmittel, welches dadurch erhalten wird, daB man Starkę mit Phenol 
oder Phenolderiw. bezw. dereń Salzen behandelt. Es werden trockne, leicht trans- 
portable u. haltbare MM. erhalten, die beim Yermischen mit W . das Klebmittel 
ergeben. (A. P. 1522611 yom 9/10. 1923, ausg. 13/1. 1925.) O e i.k e r .

D. Cameron, Yermilion, Alberta, Canada, Klebmittel, welches dadurch erhalten 
wird, daB inan 1 Teil fl. Leim mit Weizenmehl zu einer Pastę yerarbeitet u. diese 
mit 1 Teil einer Kautschuklsg. yermischt. — Das Mittel soli zum Yerbinden von 
Gummi u. dgl. mit Stein, Holz, Glas usw. dienen. (E. P. 226348 yom 19/11. 1923, 
ausg. 15/1. 1925.) O e lk e b .

W ład im ir P linatn s, Schweiz, Ilcrstellung eines Kleb- und Bindemittels. Man 
yermischt Ester der Cellulose, wie Celluloseacetat oder Nitrocellulose, mit aus 
melirwertigen Alkoholen u. anorgan. oder organ. Sauren hergestellten Estcrn, 
erwarmt u. preBt die Mischung. (F. P. 581182 vom 9/8. 1923, ausg. 24/11.1924.) Oe.

P ie rre  Joseph F ranęois Souviron, Tarbes, Hautes Pyrenees, F rankreich , 
Terfahren żum selbsttcitigen Schlie/ien von Lochem und undichten Stellen in Luft- 
schliiuchen. (D. R. P. 408524 K1.22i yom 1/2. 1924, ausg. 22/1. 1925. F. Prior. 
3/9. 1923. — C. 1925. I. 456.) F ra n z .

XXIII. Tinte; Wichse; Bohnermassen usw.
W illa rd  N. Bascom, Bronxville, N. Y., Mittel zum Yerteilcn von Fliissigkeit 

iiber eine Flachę, bestehend aus einem Gemisch yon Zucker mit gepulverter 
schlupfriger Ulmenrinde. Das Mittel dient zur Yerhinderung des Beschlagens von 
Fensterscheiben u. dgl. mit W. (A. P. 1518044 vom 22/11. 1923, ausg. 2/12. 
1924.) K A E sen .

S ella ri M anufacturing  Company, Brownsyille, Tennessee, iibert. von: Artiode 
S e lla ri, Brownsville, Carl T ripp i, Willisyille, Illinois und Ted M artin , Browns
yille, 'Wachsersatz fiir Schuhmacher u. dgl., bestehend aus 6 Pfund Harz, 14 Unzen 
eines yegetabil. Oles (Baumwollsamenol) u. 32 Unzen Terpentinol. (A. P. 1525 001 
yom 3/3. 1924, ausg. 3/2. 1925.) K a u s c h .

H. Noble, Scarborough, Reinigungsniittel fur Gewebe, Linoleum und Anstriche. 
Man erhitzt Seifenlsg. KjCOs, Mineralnaphtha, CH3OH u. Tartrate. lE. P. 22633/ 
yom 6/8. 1924, ausg. 15/1. 1925.) F r a n z .

P rloU d in  Ocruiany SchluB der Kedaktion: den 25. Mai 1925.


