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Abkurzungen im Texte.
Abd.Rk. Abderhaldensche 

Reaktion.
A. Alkohol (nur fu r  Athyl- 

alkohol). 
a. unsymmetriseh. 
ąbsol. absolut.
A. oder Ae Atlier (nur fiir  

Aihylather). 
ath. atheriach. 
akt. aktiv. 
alkal. alkaliach, 
alkoh. alkoholisch.
A.P.AmerikanisehesPatent. 
App. Apparat.
A t-Gew. Atomgewicht. 
ausg. ausgegeben.
Aust. P. [Prior.] Australi- 

sches Patent [Prioritat]. 
AZ. Acetylzalil.
B. Bildung.
Best. Bestimmung. 
biol. biologiach.
Big. P. [Prior.] Belgisches 

Patent [Prioritat]. 
bzgl, beziiglich.
Bzl. Benzol.
Bzn. Benzin.
bezw. beziehungsweise.
ca. zirka.
Can.P. [Prior.] Canadiscbcs 

Patent [Prioritat].
Chlf. Chloroform, 
dad. gek. dadurch gekenn- 

zeichnet.
Dan. P. [Prior.] Diinisches 

Patent [Prioritat].
D. Dichte (Spez. Gewicht). 
D .10 Spez. Gew. bei 16°. 
D .2c,4 Spez. Gew. bei 20°, 

bez. auf W . von 4°. 
D.D. Dichten.
DD. Dampfdichte.
DE. Dielektrizitatakon- 

stante.
Darst. Darstellung.
Deriv. Derivat.
Dest. Destillation. 
dest. destilliert, destillieren. 
D. E.. P. Deutsches Reichs- 

patent.
D. Prior. Deutsche Prioritat.
E. Erstarrungspunkt.
Eg. Eisessig.
Einw. Einwirkung.

EK. Elektromotorische 
Kraft.

Entw. Entwieklung.
E. P. [Prior.] Englisches 

Patent [Prioritat].
EZ. Esterzahl.
P. Schinelzpunkt.
FI. Flussigkeit. 
fl. fliissig.
F. P. [Prior.] Franzosisehes

Patent [Prioritat]. 
gek. gekennzeichnet. 
gel. gelost. 
gesiitt. gesattigt.
Ggw. Gegenwart. 
h. heiB.
Herst. Ilerstellung.
Holi. P. [Prior.] Hollandi- 

aches Patent [Prioritat], 
I t .  P. [Prior.] Italienisches 

Patent [Prioritat]. 
k. kalt.
1C elektr. Dissoz.-Konst. 
Kónst. Konstitution.
Konz. Konzentration.
Kp. Siedepunkt. 
konz. konzentriert. 
korr. korrigiert.
Kp.7eo Siedepunkt bei 

760 mm Druck. 
KW-stoff Kohlenwasser- 

stoff.
I. loslich.
II. leieht loslich.
Lg. Ligi'oin.
Lsg. Losung.
Losungsm. Losungsmittel. 
M. Masse.
mkr. mikroskopiach.
Mol.-Gew. Moiekular- 

gewicht.
Mol.-Refr. Molekular- 

refraktion.
Mon. Monographie. 
n. normal; dagegen be- 

deutet:
N- an StickstofF gebunden. 
Nd. Niederschlag.
N. P. [Prior.] Nor wegischea 

Patent [Prioritat].
Oe. P. [Prior.] Oeaterreichi- 

sches Patent [Prioritat]. 
opt.-akt. optisch-aktiv.
PAe. Petroleumather.

physiol. physiologisch, 
Prior. Unionsprioritat.

%>g- prozentig.
°/00ig. promillig.
Prod. Produkt, 
rac. racemisch.
Rk. Reaktion.
Red. Reduktion. 
s. symmetrisch. 
schm. schmelzend, sehmilzt. 
Schwed. P. [Prior.] Schwe- 

disches Patent [Prioritśit]. 
Schwz. P. Schweizerisches 

Patent, 
sd. siedend, siedet. 
sil. sehr leicht loslich. 
spektr. spektroskopiach, 
std. stiindig.
Stde. Stunde.
Stdn. Stunden. 
swl. sehr wenig (sehr 

schwer) loslich.
SZ. Sśiurezahl.
Temp. Temperatur, 
iibert. an: iibertragen an 

(assignor to*), 
u. Mk. unter d. Mikroskop, 
unl. unloslieh.
Unters. Untersuchung.
V. Vorkommen. 
v. benachbart.
Verb. Verbindung. 
verd. verdiinut.
Verf. Verfahren.
Verh. Verhalten.

■ Yers. Versuch.
Vf. Verfasser.
VZ. Verseifungszahl.
Vol. Volumen.
Vorr. Vorriehtung.
Wa.Rk. Wassermannsche 

Reaktion.
W. Wasser. 
w. warm.
wl. wenig (schwer) loslich. 
Wrkg. Wirkung. 
wss. wiisserig.
Zers. Zersetzung. 
zera. zersetzend, zersetzt. 
zl. ziemlich loslich.
Zus. Zusammensetzung. 
zwl. ziemlich schwer loslich

Durch Yordoppelung des Endbuchstabens wird der Plural ausgedrUckt, z. B.: Lsgg. Losungen, 
Ndd. Nioderschiage, Yff. (die) Verfassęr. ___________

Bel den Worten chemisch, physikalisch, spezifisch, anorgauisch, organisch etc. wird die Endsilbe 
„isch“ stets fortgelassen.

In den S c h l u t t z i t a t e n  werden die Monate durch die Ziftern 1—12 bezeiclinet (z. B. 24/8.). Das 
e r s t e  (sp&tere) Datum ist das Datum der Pubłikation, das z w e i t e  (frllhere) das Datum der Arbeit (z.B. 
24/11. {3/11.J); Sltzungstage von Gesellscbaften oder Akadcmien sind mit einem * (z. B. [13/8.*]) bezeichnet.

*) Ist die in amerikanischen Patenten Dbliche Bezeiclinung, an welcbe Firma etc. das Patent 
nbertragen ist.
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. A. Allgemeine nnd physikalische Chemie.
B.. Winderlich, Arabische Alchemisten. Vf. referiert uber die Arbeiten Rus k a s  

(Arabische Alchemisten I u. II, 1924, Heidelberg), nach denen alle Nachrichteń 
uber Chalid nach seinem Tode erfunden aind u. das ihm zugeschriebene Buch des 
Krates apater geschrieben ist. Ebenso ist von den alehimist. Schriften dem Imam 
'Gatfar, dem Lehrcr des Geber, nichts zuzusclireiben. (Ztschr. f. angew. Ch. 3 8 . 
349—50. Oldenburg i. O.) JUNG.

Gilbert N. Lewis, TJrrationale Einheiten und Dimensionsfheórie. (Vgl. Philos. 
Magazine [6] 4 5 . 266; C. 1 9 2 3 . III. 1293.) AusfUhrliehe Auseinandersetzung mit 
Terschiedenen Kritiken. (Philos. Magazine [6] 4 9 . 739—50.) K y r o p o u l o s .

Hamilton Mc Combie, Hugh Medwyn Roberta und Harold Archibald 
Scarborough, Reaktionsgeschwindigkeit in Ldswigsmittelgemischen. Teil V III. Ge- 
■schwindigkeit der Bildung gewisser quaternarer Ammoniumsalze. (V. vgl. Jourń. 
Chem. Soc. London 1 2 3 . 1229; C. 1 9 2 4 . I. 334.) Die Bildungsgeschwindigkeit von 
ęuaternaren Ammoniumsalzen wurde in verscliiedenen Losungsmittclpaaren unter- 
sucht. Diis Original enthiilt auafiihrliche Tabellen uber die Ergebnisse mit Allyl- 
■broniid.M. Pyridin  in Bzl.-Niłrobenzol, co-Bromacctophenon u. Pyridin  in Bzl.-Acełon 
u. p  - Nitrobenzylchlorid u. Tńmethylamin in n-Hexan-ct-Bromnaphthalin. Aus 
•den erhaltenen Kurven folgt dieExistenz derYerbb. CjHsNOs-CeH,,, 4C0H,,-C0H5NO2 
u. 2 C3H0O • C6H0. Der Geschwindigkeitskoeffizieńt wurde aus den Gleichungen: 
k  =  2,302/(a — 6)i-{log(a — x)/(jb — x)-b/a\ oder k =  xjt~\/ab(a  — x)(b — a-) 
■berechnet, wo a u. b die Anfangskonzentrationen in g-Mbl. pro Liter u. t die Zeit 
■{n Minuten bedeuten. — Bei den1 Bzl.-Nitrobenzolgemischen wurde aucli der 
■Brechungsindes fiir die D-Linie bestimmt. (Journ. Chem. SoC. London 1 2 7 . 753 
bis 759. Cambridge.) G o t t s c i i a l d t .

Francis Herbert Clews, Die Reaktion von Natriumchlorid m it Aluminiumoxyd. 
Yf. stellt bei der Einw. von NaCl auf A1S0 3 in Ggw. von W. drei Rkk. fest:

a) 4xNaCl +  yAl20 3 +  xO» =  2xNasO, yAls0 3 -(- 2xC)s ,
b) 2xNaCl +  yAl20 3 +  xlf20  =  xNa.,0, yAl30 3 +  2xHCl,
c) 4HC1 +  0 2 =  2 H20  +  2CU ,

T o n  denen Rk. b) bei 1000° umkehrbar ist. Eine Reihe von Tabellen zeigt den 
EinfluS verschiedeńer Faktoren auf diese Rkk. Es wurden vaTiiert: Die Ge- 
schwindigkeit des Gasstroms iiber dem Reaktionsgemisch, das VerhSltnis von NaCl 
zu A1j03 u. die Temp. AuBerdem fiihrtV f. Gleichgewichtsstudien bei einer Temp., 
bei der NaCl nicht fluchtig ist, u. einer hoheren Temp. an. (Jolirn. Chem. Soc. 
London 1 2 7 . 735—39. Stoke-on-Trent, Centr. School of Sc. and Techn.) G o t t s c h a l d t .

A. Pintti und E. Boggio-Lera, Uber die Diffusionsmoglichkeit von Helium, durch 
Thiiringer Glas. Die Verss. ergaben, da6 He in minimalen Spuren durch Glas 
hindurchdiffundiert. Die zahleniniiBigen Angaben des Schrifttums sind jedoch viel 
zu hoch. Die DifFusionskraft steigt mit der Temp., um bei 400—550° den Hćihe- 
punkt zu erreichen. (Reale Accademia Nazionale dei Lincei [5] 14 . 8 Seiten.
1923. Sep.) Grimme.

Mary R. Andrews und S. Lushman, D i/fusim  von Kolilenstoff durch Wolfram  
'und "Wolfranicarbid. (Vgl. Ztschr. f. physik. Ch. 2 7 . 270; C. 1 9 2 3 . III. 1599.) Ein

VII. 2. 1
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Wolframfa&en wird bei 1800° in Nąphthalindamjji bei einigen Atmospiiren Druck 
erh itz t Dadurch bedeckt sich die Oberfliiche niit einer Kohlensto/fschicht. Dann wird 
rasch auf die gewunschte Temp. gebraclit, wobei C durch den W -Draht diffundiert 
u. sich Carbide bilden, zunfichst W  f i  u. bei weiterer Carbonisierung WC. Es wird 
eine mathemat. Theorie fur die DifFusion von C durch W  u. W 2C abgeleitet, die 
sclilieBlich zu dem W ert D (Cx — Cs) fuhrt, der der Durchdringungskoeffizient 
genannt wird. Cj =  Konz. des C (g/ccm) an der OberflSche =  Losliehkeit von 
C in \V5C; C2 =  Konz. von gelostem C in W  =  Losliebkeit von C in metali. W. 
Es wird der Durchdringungskoeffizient fur W- u. W 2C-Drithte von verschiedener 
StSrke u. S truktur bestimmt. Die W erte unterscheiden sich um 300—400%’ Vf. 
glaubt, daB die Theorie, die der Berechnung des Koeffizienten zugrunde liegt, 
nicht ganz mit den tatsiichlichen Bedingungen ubereinBtimmt. Jedenfalls hat die 
Struktur des Drahtes keinen direkten EinfluB auf den DifFusionsprozeB. — Die 
Diffusionswarme von C durch W 2C betragt ungefiihr 180000 cal./mol., von C durch 
W  ca. 720Ó0 cal./mol. (Ztschr. f. physik. Ch. 29. 462—72.) L a s c h .

Louis, Jacques Simon, Yiscosimetrische Neutralisation der einbasischen Sauren 
durch Alkalien. Vergleich der Alkalichloraie, -bromate und -nitrate. (Vgl. C. r. d. 
l’Acad. des sciences 1 7 9 . 822; C. 1 9 2 5 . I. 462.) Die Visositat i] der Alkali-ŚSure- 
Gemische (Alkalien: NaOH, KOH, Sauren: HC103, H B r03, H N 03) ist. am geringsten, 
wenn das Gemisch im Verh!iltnis 1 Mol.: 1 Mol. zusammengestellt wird; das An- 
wachsen der i] beiderseits vom Neutralitatspunkt ist so steil, daB man den Neu- 
tralisationspunkt mit Genauigkeit bestimmen kann. Die i} der Salzlsgg. liegen 
aneinander viel nSher, ais die i] der betrefienden Siiuren. — Die AbhSngigkeit der 
i] von der Konz. 0 (Mol./l.): H B r0 3 7/ - 104 =  113,27 -f- 8,38 0 ; NaBrO:3 7/ - 10* =  
112,74 -f- 12,48 0  (d — 0,25 bis 1). — Die 7] der K-Salze Sndert sich mit 0  nicht 
linear: so ist r) von KNOa in 1,5 u. in 2-n. Lsg. dieselbe. (C. r. d. lA cad. des 
sciences 1 8 0 .  1169—71.) B ikekm an.

J ite n d ra  N a th  R a k sh it, Kontraktionsver&nderung bcim Losen. Es wurden bei 
20° die DD. wss. Lsgg. von E J , K Br, K f i0 3, KClOa, K f i r f i , ,  KMnO„ K tFc{CN)ż, 
NaCl, Na.,80,, N a fiO a, NaHC03, Na-Acetat, N a f i f iz  -f- 5 E f i ,  N H tCl, (NH^fiO^, 
Am>noniumoxalat, (N H ^M o fi.^  -f- 4 R f i ,  CuSOt -f- 5H .fi, FcSOi -)- 7 H fi ,  Co-Acetał, 
Mn-Acetat, Uranylaeetat, Bleiacetat, PbiN O ^, MgSOt -f- 7 R f i ,  Molirschem Sak, 
K-Al-Alaun, Oxalsćiure, K-Na-Tartat, d-Weinsaure, Ciłronensaure u. Tannin, sowie 
alkoh. Lsgg. von K J, d-Weinsiiure, Citronens&ure u. Tannin bestimmt u. durch 
Vergleichung mit DD. des Losungsm. u. des Gelosten die bei der Auflosung statt- 
findende Kontraktion ermittelt. (Ztschr. f. Elektrochem. 31 . 97—101.) B ikerm an.

B,adolph Macy, Das ternare System: Silberperchlorat, Pyridin und Wasser. Bei 
der Unters. der Einw. vou Ag CIOt auf aromat. Aminę fand Yf., daB die B. unl. 
Doppelverbb., wie sie beim Anilin (vgl. HlLL u. M a c y , Journ. Americ. Chem. Soc. 4 6 -  
1132; C. 1 9 2 4 . II. 1306) auftreten, keineswegs Kegel ist, sondern die meisten Aminę 
werden von AgC104 schnell osydiert, welclies selbst zu Ag reduziert. wird. Nur 
mit Pyridin, das oft zu der Klasse der tertiaren Aminę gerechnet wird, werden 
ebenfalls unl. Yerbb. gebildet. Die Loslichkeiten von AgC104 in Pyridin wurden 
V o m  Eutektikum bei —43° bis zu 110° u. die Loslichkeiten im tern&ren System 
AgCIO.j-Pyridin-W. bei 25°. ermittelt. In dem binaren System AgC104-Pyridin 
sind naclieinander folgende Yerbb. mit der gesatt. Lsg. im Gleichgewicht: 
AgC104-4C6H5N (I), 4 AgC104-9CjII5N (II) u. AgC104-2C6H6N (III). Bei dem Um- 
wandlungspunkt (68°) von (1) in (II) ist der AgC104-Gehadt der Lsg. um 2% hoher 
ais der der festen Phase (39,58°/0). Die feste Phase enthiilt I I  zwischen 68 u. 95,6°. 
Oberhalb von 130° reagieren AgC104 u. Pyridin unter Abscheidung von metali. Ag.
F. von I I I  147°. — Im terniiren System schwankt die Losliehkeit von AgC104 bei 
25° in reinem Pyridin von 20% bis zu weniger ais 0,5% bei Ggw. von vicl \Y.
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Pyridin ist in wss. AgC104 fast unl. AuBer I, II u. III tritt hier nocli ais 4. feste 
Phase AgC104 • HjO auf. Die Isothermen des Systems sind graph. dargestellt. 
(Joum. Americ. Chem. Soe. 4 7 . 1031—36. Orono [Maine], Univ.) J o s e p h y .

Josef Zeltner, Katalytische Reaktionen in  der organisclien Chemie. Zusammen- 
fassende Ubersieht. (Metallborse 15. 195—90. 250—52. 306—7. 363—64.) Jung .

Fritz Bischoff und Homer Adkins, Organische Reaktionen an der Oberflache- 
von Titanoxyd. Adsorption von geuńssen Gasen durch Tita?ioxyd. Die Angaben von 
S a b a t i e r  u . M a i l h e  (vgl. C. r. d. 1’Acad. des sciences 1 5 4 . 561; C. 1 91 2 . I. 1290),. 
wonach beim Uberleiten von Gemischen von Ameisensaure mit einer hoheren 
aliphat, Siiure iiber T i0 2 bei 300° Aldehydu in guter Ausbeute (40—90°/o) entstehen, 
konnten nicht bestiitigt werden. Bei 300—350° wurden keine Aldehyde erhalten, 
unter 340° erfolgte nur Zers. der Ameisensaure, iiber 340° bildete sieb etwas. 
Aceton. — Die Ti-Katalysatoren wurden aus TiCl4, TiCl3 u. aus Tj-Atliylat dar
gestellt u. ergabeu bei der Zers. von Ameisensiiure ziemlieb die gleichen Besultate. — 
Essigsdure ergab beim Uberleiten iiber TiOa primiir Aceton, welclies sich dann: 
weiter umsetzt. Beim Uberleiten von reinem Aceton wurden olige Kondensations- 
prodd. neben etwas CO, C 02, gesStt. u. ungesiitt. KW-stoffen erhalten. — Beim. 
Uberleiten von Butylalkohol bei 430° wurden Butylen, Butan, H , Butyraldehyd u. 
andere Zersetzungsprodd. erhalten. Verwandt wurden T i0 2-Katalysatoren aus 
Methyl-, Athyl-, i-Propyl-, n-Butyltitanat, TitansSure, Na-Titanat u. aus DEMARęAYs 
Osytitanaten. Die Ausbeuten an C4HS u. C4H l0 schwanken selir mit der Art der 
Gewinnung der Katalysatoren. — Ahnlich yerlfiuft die Zers. des A .; hier wurden 
Athylen, Athan, H u. Acetaldehyd u. ihre Zers.- u. Kondensationsprodd. erhalten. —. 
A. ergab die gleichen Zersetzungsprodd. wie A., jedoch in anderer Ausbeute; bei. 
430° wird nur halb so viel A. zers. wie. A. bei 400°. — Atliylacetat ergab Essig- 
saure, Athylen, Aceton, Athan u. Kondensationsprodd., daneben C02 u. CO; Aldehyde- 
wurden nicht gefunden. — Beim Uberleiten von Butylalkohol u. NH3 bei 370° 
wurde Butylamin  erhalten. Uber 400° wurde kein Amin gebildet. — An 2 Ti- 
Priiparaten wurden Adsorptionsmessungen bei 20 u. 97° yorgenommen; 1. ausTiCl4 
(mit NH3 gefallt), 2. aus Na-Titanat (durch Hydrolyse). Yon 1 g Katalysator wurden 
adsorbiert: bei 20° 10,7—17,3 ccm C02 (die Gaavoll. sind auf 20° u. 740 mm be- 
rechnet), bei 97° 5,7—6,1 ccm COs; bei 20° 0,16—0,23 ccm bei 20° 7,5—11,6 ccm 
CjIT,, bei 9.7° 3,5—4,0 ccm C2H 4; bei 20° 6,5—9,4 ccm C2H A. — Ais grundlegenden 
Faktor fur die Aktivierung eines Katalysators betrachten Yff. die A bstande der 
„aktiyen Punkte“ des Katalysators. Die Aktiyitaten der auf yerschiedene Arten 
gewonnenen Katalysatoren werden besproeben. Durch Vergleich mit der Ad- 
sorptionsfahigkeit wird festgestellt, daB zwisclien Aktiyitfit u. Adsorptionsfahigkeit 
kein Zusammenhang besteht. Die Aktiyitat hangt yielmehr hauptsachlich von dem 
Grad der Hydrolyse u. der Dehydratation der Ausgangsmaterialien ab. (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 4 7 . 807—26. Madison, Uniy. of Wisconsin.) Z a n d e r .

A, .  A tom struktur. R ad loch em ie . P h otoch em ie .
TJmberto C rudeli, Rutherford-Bohrsclie Dreicckssysteme in  relativem Gleich- 

gemcht. Bein mathemat. (Atti B. Accad. dei Lincei, Roma [6] 1. 371—73.) Ro th .
Ernst Friederich, Uber bisher unbekannte Eigenschaften einfacher Verbindungen 

und Bętraehtungen iiber die Arten des festen Zustands. Vf. teilt die festen Stoffe 
in 7 Gruppen ein, dereń Eigenschaften sich durch die von Gruppe zu Gruppe yer
schiedene Betatigung der Elektronen stufenweise andern, wie dies in der ver- 
achiedenartigen elektr. Leitfahigkeit dieser einzelnęn Gruppen zum Ausdruck kommt.
1. Edelgasatomgitter. Die Atome haben keine wirksamen austauschbaren AuBen- 
elektroneh (Beispiel Ar). 2. Molekiilgitter. Die Moll. sitzen mit samtlichen Elek
tronen der sie bildenden Atome in den einzelnen Gitterpunkten (COs, HC1). 3. Ionen-

1 *
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gitter. In den Gitterpunkten sitzen elektr. geladcne Atome (AgCl, NaCl). 4. Atom- 
gitter ohne Leitfahigkeit. In den Gitterpunkten befinden sich neutrale Atome mit 
ihren Elektronen (Diamand, Carborund). 5. Atomgitter mit Elektronenleitfahigkeit 
der freien Valenzelektronen (Metalle, ungesatt. Verbb. der Metalle). 6. Atomgitter 
mit Elektronenleitfahigkeit der Innenelektronen (CdO, T1j03, PbOs). 7. Atomgitter 
mit Supraleitfahigkeit. Diese besitzen Leitfahigkeit der freien Valenzelektronen u. 
der Innenelektronen (Cd, T l, Pb). — Leitfahigkeitsmessungen des Vfs. an zahl- 
reichen Oxyden, Nitriden u. Carbiden hatten gezeigt, daB in Verbb. mit ungesatt. 
Yalenzen des Metallatoms metali. Leitfahigkeit vorhanden ist. Besonders die von 
F r i e d e r i c h  u . S it t ig  (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 1 4 3 . 293; C. 1 9 2 5 . I. 2366) 
neu hergestellten u. untersuchten Verbb. TiN , ZrN, VN, NbN, ScN u. die ent- 
sprechenden Carbide TiC, ZrC, VC, NbC, TaC zeigen eine yorziigliche metali. Leit
fahigkeit. Aber aueh bei den meisten ungesatt. Metallosyden, bei welehen diis 
Metallatom eine geringere W ertigkeit besitzt ais der Anzahl der Valenzelektronen 
entspricht, liegt meistens sehr gute metali. Leitfahigkeit vor. DaB die metali. Leit
fahigkeit in Yerbb. durch die freien W ertigkeitselektronen hervorgerufen ist, zeigt 
der Umstand, daB die Leitfahigkeit mit dem ungesatt. Charakter der Yerb. ansteigt 
(Beispiel Wolframc>xyde u. Uranoxyde). Dabei spielt aber aueh das Verhaltnis der 
Atomyolumina von Metali u. Metalloid eine groBe Rolle. tjberwiegt das Atomyol. 
des Metalloids, wie z. B. bei den ungesatt. Halogenyerbb. mancher Metalle, dann 
ist aueh eine solche Verb. ein Niehtleiter. Umgekehrt kann bei Verbb. mit groBem 
Atomyol. des Metallatoms eine vollstandige AbsSttigung oder Ionenbildung nieht 
zustande kommen. Bei TiC oder ZrC bleibt daher trotz der Vierwertigkeit des 
Metallatoms ein Elektron des Metalls frei, welches die metali. Leitfahigkeit der 
Verb. bewirkt. D afur, daB im ungesatt. Charakter zwisehen TiN u. TiC sowie 
ZrN u. ZrC kein groBer Unterschied besteht, spreehen die ubereinstimmenden spezif. 
W iderstande dieser beiden Verbb.:

Verb.......................................... TiN TiC ZrN ZrC
spezif. W iderstand. . . .  1,24 1,80 1,60 1,56 Ohm

Bei ahnlichen Verbb. besitzt jene mit freien Elektronen den tieferen F. Jener 
der Carbide liegt etwas hoher ais jener der N itride, doch ist die GroBenordnung 
dieselbe. F. 3200° absol. bei TiN u. ZrN, 3400—3500° absol. bei TiC u. ZrC. — 
Eine gewisse zu einer Gruppe zusammenfaBbare Anzahl yon Yerbb. bildet eine 
Ausnahme yon dieser .Regel. Hier stammen die Leitfahigkeitselektronen aus der 
SuBersten yollbesetzten Elektonenschale (yorzugsweise aus einem Zehnerring), dereń 
Bestandigkeitsyerhaitnisse durch Wegnahme der Valenzelektronen geandert werden 
(6. Gruppe naeh Einteilung des Vfs.).

Metalle mit Supraleitfahigkeit haben in dem vorletzten gesStt. Elektronenring 
zehn Elektronen. Es ergibt sich daraus die Mogliclikeit, daB bei tiefen Tempp. 
Verzerrungen der Elektronenhullen aueh ohne Neutralisation der AuBenelektronen 
eintreten, wodurch sich die starkę Zunahme der Leitfahigkeit erklaren konnte. — 
Stellt man die Verbb. mit metali. Leitfahigkeit jenen mit elektrolyt. Leitfahigkeit 
gegeniiber, dann kann man den Satz aufstellen: Verbb. mit Elektronenleitfahigkeit 
besitzen stets Atomgitter, wie z. B . oben erwahnte Nitride u. Carbide (vgl. B e c k e r  
u. E b e r t , Ztschr. f. Physik 31. 268; C. 1 9 2 5 . I. 1678). Nur Verbb. ohne Elek
tronenleitfahigkeit konnen Ionengitter bilden. Doeh konnen aueh Niehtleiter, wie 
das A1N, Atomgitter besitzen, so daB die Existenz eines Atomgitters nieht un- 
mittelbar mit dem Vorhandensein von metali. Leitfahigkeit der betreffenden Verb. 
yerkniipft ist. (Ztschr. f. Physik 31 . 813—26. Berlin, Osram-Ges. Fabrik A.) B e c k e r .

Felix Joachim von Wiśniewski, U ber eine mogliche Struktur der Halogen- 
wasserstoffe. Es wird yersucht, Modelle der Halogenwasserstoflfe zu berechnen, 
welche mit den bekannten W erten der Ionisationspotentiale u. Tragheitsmomente
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(aus den Rotationsscliwingungsspektren berechnet) im Einklang stehen. Einzel- 
heiten der inathem. Ableitung sind angefuhrt. (Ztschr, f. PhyBik 31. 869—76. Lazin 
[Polen].) B e c k e r .

H. ReiBner, Beitrag zur Theorie des Elektrons. Entwicklung einer neuen 
Theorie auf Grund einer erweiterten Lsg. der Einsteinschen Feldgleichung der 
Punktladung. (Ztsehr. f. Physik 31. 844—65. Berlin.) BECKER.

Meghnad Saha und Ramani Kanta Swe, Der Einflufi von Strahlung a u f das 
Ionisationsgleichgeiińcht. Mathematisch. (Naturę 115. 377—78. Allahabad.) B e h r l e .

J. Woltjer, jr., Der M n/lup von Strahlung a u f das Ionisierungsgleichgewicht. 
Die von S a i i a  u . S w e  (vorst. Ref.) entwickelte Hypothese uber den atationaren 
Zustand eines Mediums, welches von einer Strahlung getroffen wird, liiCt sich auch 
durch Anwendung des Plankschen Strahlungsgesetzes ( E i n s t e i n ,  Physikal. Ztschr. 
18. 121 [1917]) u. durch M i l n e s  (Philos. Magazine [6] 47. 209; C. 1924. n .  2496) 
Theorie des Photoeffektes ableiten. (Naturę 115. 534. Leyden.) B e c k e r .

Stephanie Maracineanu, TJntersuchungen ilber die Wirkung der Sonne vom
Gesichłspunkłe der Radioaktivitat. Vom Blei ausgesandte Strahlung — eine Wirkung 
der Sonnenstrahlung und elektrischer und magnetischer Felder. Vf. hat in einer 
friiheren Arbeit (C. r. d. 1’Aead. des sciences 177. 1215; C. 1924. I. 877) eine 
Diffusion radioakt. Substanzen in das Metali, auf das sie niedergeschlagen sind, 
festgestellt. Aus den Unterss. der yorliegenden Arbeit glaubt Vf. nun aber schlieBen 
zu konnen, da8 diese Diffusion durch einen anderen Effekt vorgetiiuscht worden 
ist, daB uamlich die metali. Unterlage selbst, vor allem das von ihr am hiiufigsten 
yerwandte Blei, durch gleichzeitige Einw. von Sonnenlicht u. radioakt. Strahlen 
eine A rt induzierter Radioaktiyitiit erhiilt. Sie faBt ihre Ergebnisse folgendermaBen 
zusammen: 1. Sonnenstrahlen scheinen einen EinfluB auf den Atomzerfall zu haben.
2. Blei, daB von Sonnenstrahlung erregt worden ist, hat die Fiihigkeit, im Dunkeln 
auf die photograph. P latte zu wirken u. in gewissen Fiillen eine achwache Elek- 
troskopentladung zu bewirken. 3. Ahnlich wie Sonnenstrahlung scheinen elektr. u. 
magnet. Felder auf Blei u. andere Metalle zu wirken. 4. Blei kann auch durch 
Erhitzen, Druck u. Reibung erregt werden. 5. Voraussetzung fiir die Wirksamkeit 
der Sonnenstrahlung auf die Metalle ist die Anwesenheit von ionisiertem Wasser. 
Die Ionen sind yielleicht unter dem EinfluB der Sonnenstrahlung fahig, dag Atom- 
gefiige der Metalle zu erschiittem. (Buli. Section scient. Acad. Roumaine. 9. 1—11. 
1924.) P h i l i p p .

L. Bastings, Die Zerfallskonstante von liadiwn-Emanation. Der Curie-Ruther- 
fordsche W ert der Halbwertszeit von RaEm (T =  3,864 Tage) ist mit einer Ge- 
nauigkeit von 1:1000 bezw. 1:2000 von B o t h e  (Ztschr. f. Physik 16. 266; C. 1923. 
IV. 380) auf T  =  3,825 Tage u. von C u r i e  u. C h a m ić  (C. r. d. 1’Acad. des sciences 
178. 1808; C. 1924. II. 1311) auf T  =  3,823 Tage emiedrigt worden. Vf. hat nun 
zu seiner Neubestimmung ein Shnliches Prinzip wie das von C d r i e  u. C h a m ić  
angewandte benutzt, die Apparatur jedoch sehr yereinfacht. E r stellt ein Emanations- 
rohrchen u. ein Ra-Standardrohrchen jedes in einem solchen Abstand yon einem 
gewohnlichen /-Strahlenelektroskop aufŁ daB beide anfanglich dieselbe Ionisation 
in dem Elektroskop geben. Dasselbe geschieht mit einem zweiten Ra-Emanations- 
rohrchen. Dann werden beide zusammen mit dem Standard yerglichen, bis sie die 
gleiche Aktiyitat wie der Standard zeigen. Dieser Zeitpunkt u. die durchschnittliche 
Zeit, bei der beide Em-Rohrchen getrennt gleich dem Standard waren, ergibt die 
Halbwertszeit. Zur genaueren Best. hat man denselben Gang mit zwei weiteren 
Em-Rohrchen durchgefiihrt u. kann nun wahrend der ngchsten Halbwertszeit die 
beiden Paare zusammen mit dem Standard yergleichen. Aus solchen Messungeo 
erhalt Vf. jnit einer Genauigkęit ypn 1 :500 fiir die Zerfallskonstante der RaEm
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den W ert ). =  0,1808 Tage- 1 entsprechend einer Halbwertszeit von 3,833 Tagen. 
(Proc. Cambridge Philos; Soc. 22. 562—66.) P h i l i p p .

Jean Thibaild, Uber die Warmemenge, die wahrend der radioaktiven Zersetzung 
in  der Form der y-Strahlen enticickelt wird. Die von 1 g Ra mitsamt seiner Um- 
wandlungsprodd. bis einschlieBlich RaC in 1 Std. entwickelte Wiirmemengc ist 
137 cal., die Absorption der a-Strahlen u. der ^-Strahlen liefert 129,8 cal. (Mittel 
der vorliegenden Werte); es bleiben also 7,2 cal., die von der Absorption der 
/-S trahlcn herruhren durften. Andererseits wird' die Energie der y-Strahlen aus 
ihrem Spektrum ermittelt. Die Anzahl der y-Strahlenquanten ist der Anzahl der 
^-Strahlen gleich gesetzt, die Frequenz V ist aber nieht einheitlich. Nur Ra. selbst 
emittiert bloB eine Freąuenz (187 Kilovolt), R aB  sendet Freąuenzen 240,9 (Intensitat 
25), 257,2 (Int. 6), 293,8 (Int. 30) u. 352,2 Kilovolt (Int. 40) aus, RaC  die Freąuenzen 
507,2 (Intensitat 8), 610,1 (Int. 30), 770,5 (Int. 8), 937,6 (Int. 6), 1128,6 (Int. 13), 
1244 (Int. 7), 1423 (Int. 16), 1778 (Int. 8) u. 2216 Kilovolt (Int. 2). (Vgl. C. r. d. 
l’Acad. des sciences 1 7 9 . 165; C. 1 9 2 4 . II. 2633.) Nimmt man das Mittel der jeder 
Freąuenz u. IntensitSt entsprechenden Energien u. multipliziert es mit der Anzahl 
der ^-Strahlen, so findet man die Energie der /-Strahlen. Sie ergibt sich zu 
7,25 cal pro 1 g u. Std., also iibereinstimmend mit dem obigen Resultat. — Die 
Warmebilanz der radioaktiven Umwandlung von Ra bis RaC ist also: «-Strahlen 
117,7 cal, primiire ^9-Strahlen 12 cal, y-Strahlen 7,2 cal. (C. r. d. lA cad. des sciences 
1 8 0 .  1166—69.) B ik e e m a n .

L. F. Curtisa, Eine wrlaufige Bemerkung uber eine direkłe Besłimmmg der 
Inłensitałsverłeilung in den natiirlichen fi-Strahlen-Spektren von R aB  w id RaC. Vf. 
will yersuchen, die Frage uber die Natur des das Linienspektrum stets begleitenden 
kontinuierlichen Spektrums zu untersuchen. Zu dieśem Zwecke ist es wunschens- 
"wert, direkt die Zahl der ^9-Teilchen zu bestimmen, die pro Sek. yon einem gegebenen 
A  H o des Spektrums ausgesandt werden. Vf. benutzt nun zur spektralen Zerlegung 
der jS-Strahlen die Danyszsche Methode in der Abiinderung, daB die im Magnetfeld 
au f halbkreisformigen Bahnen laufenden ^9-Teilchen anstatt auf eine photograph. 
P latte in einen Faradayzylinder fallen, dessen A ufladung mit einem empfindlichen 
Elektrometer (10—15000 mm pro Volt) gemessen werden kann. Ein Geigerscher 
ZShler ersclieint fur ^-Strahlen, die stark in der Geschwindigkeit variieren, nieht 
zulSssig. Die yerwandte Anordnung hat den V6fteil, daB sie giinzlich von storenden 
Wrkgg. der /-Strahlen frei ist. Die (9-Strahlen mussen natiirlich im Vakuum laufen 
(Druck unter 10—3 mm Hg). Zur Priifung der Apparatur benutzt Yf. ais PrSparat 
ein mit RaEm gefulltes diinnwandiges Glasrohrchen (2,1 cm Luftaquivalent fUr 
«-Teilchcn). Ais erste erhalt er die Linie H  o =  1410 (die weicheren ^9-Strahlen 
•werden von den Wanden des Rohrehens fortgenommen) u. dann aueh die bekannten 
starken Linien mit hoherem H o. In Ubereinstimmung mit anderen Beobachtern 
findet er das Ende des Spektrums bei H o  =  12000. E r findet aueh einen kon
tinuierlichen Untergrund, den er durch die Streuung an den Wanden des Rohrehens, 
die W eite des Schlitzes (3 mm) u. die geringe Auflosung seines Apparates erkl&rt. 
‘Bei einem Vers. mit dem akt. Nd. yon RaB u. RaC auf einer Messingplatte findet 
■Yf. aueh eine sichtbare Verringerung des kontinuierlichen Untergrundes u. fem er 
|9-Strahlen von geringer Geschwindigkeit unterhalb der Linie H  Q =  661. Vf. hofft, 
mit dieser Anordnung die Faktoren, die zu dem kontinuierlichen Untergrund bei- 
tragen, systemat. u. unabhSngig von einahder untersuchen zu konnen. (Proc. Cambridge 
Philos. Soc. 2 2 . 597—600.) ' P h i l i p p .

E. Adinolfi, Der Einflufi von X-StraUen a u f die Krystallisation des Wismuts. 
■’Im elektr. Ofen erstarrendes Wismut wird mit X-Strahlen behandelt, die Ver- 
minderung des Hall-Effektes u. die Thermokraft gegen nieht bestrahltes, sonst 
gleich behandeltes Bi wird' gemessen. Es ergibt sich, daB die Bestrahlung wie
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eine Vergroberung der Oberflachenstruktur (incrudimento) wirkt. Die Thermokraft 
Sndert sich mit der Hartę der Strahlen: sie ist bei weichen Strahlen merklich groBer 
ais bei harten. Die Anderung des Hall-Effektes ist der aus den Tkermokraften- 
folgenden Zahl der freien Elektronen ungefahr gleich. (Atti R . Aćcad. dei Lincei, 
Roma [6] 1. 382—86. Ncapel, Univ;, Phya. Inst.) W . A. R o t h .

D. Coster, Uber die Nweauwerte der Ronłgenspektren der chemischeti Elemente. 
Vf. wendet sich gegen die „glatte“ Interpolation W a l t e r s  (Ztschr. f. Physik 3 0 .  
357; C. 1 9 2 5 . I. 1945) bei der Berechnung der Niyeauwerte von Ti bis Te. (Ztschr. 
f. Physik 31 . 898—900. Groningen.) B e c k e r .

•Enrico Fermi, Eine Beziehung zwische?i den Konsłanłen der ultraroten Banden 
von dreiatomigen Molekeln. Ein dreiatomiges Mol. hat drei Haupttragheitsmomente, 
also nach S om m erfeld  drei Systeme von ultraroten Banden; dereń A v  die Be- 
dingung erfullen miissen I j A =  I jA v 2 l / z /v3, da fiir die TrSgheitsmomente 
gilt J , =  J s I 3. Fiir Wasserdampf hat H. W i t t  (Ztschr. f. Physik 2 8 . 249; C.
1 9 2 4 . II. 2734) drei Banden gemessen, fur welche obige Beziehung innerhalb der 
Yersuchsfehler gilt. (Atti R. A cca(L dei Lincei, Roma [6] L 386—87.) R o th .

Robert S. Mulliken, B er hotopeneffekt im, Bandenspektrum. II. Das Spektrum 
des Bomumoxyds. (I. vgl. Physical Review [2] 2 5 . 119; C. 1 9 2 5 . I. 2531.) YL 
ergiinzt friihere Messungen des Bandenspektrums von BO  durch J e v o n s  (Proc. 
Royal Soc. London Serie A 9 1 . 120; C. 191 5 . I. 471). Es werden uber 100 fi- u. 
etwa 200 «-Maxima vermessen u. mit ihren Intensitaten angefUhrt. Sowohl das 
a- ais auch das /3-System sind aus zwei ahnlichen Systemen zusammengesetzt, 
von weichen das schwachere dem B 10O, das starker hervortretende dem B nO zu- 
zuschreiben ist. W eitere Isotope ais diese beiden machen sich im Bandenspektrum 
nicht bcmerkbar. Mit der theoret. Voraussage (I. 1. c.) stimmt diese Tatsache 
yollkommen iiberein. Es werden fur beide Isotope Formeln fiir die Schwingungs- 
zahlen der Maxima beider Systeme aufgestellt u. dereń Termwerte bestimmt. 
Ferner wurden fur beide Isotope Diagramme der Energieniyeaus gegeben. Es 
zeigt sich, dafi das a- u. ^-Bandensystem demselben Endzustand des BO-Mol. 
zugehort, welcher wahrscheinlich der Normalżustand ist. Die Struktur der Banden 
wird ausfuhrlich diskutiert u. mogliche Analogien der BO-, CN- u. Na-Spektra 
erortert. (Physical Reyiew [2] 2 5 . 259—94. H a r v a r d  Univ.) B e c k e r .

R. de L. Kronig, TJber die Intensitat der Mehrfachlinien und ihrer Zeeman- 
komponenten. Mit Hilfe mathemat. Ableitungen lassen sich die IntensitStsyerhiiltnisse 
der Multipletts in Magnetfeldern von verschiedener Starkę aus dem Korrespondenz- 
prinzip bestimmen u. mit der Erfahrung in Einklang bringen. (Ztschr. f. Physik 31. 
885—97. Kopenhagen, Univ.) B e c k e r .

Robert Schwarz und Hans Weifi, Uber die Photochemie der Kompleocverbin- 
dungen.(L.) DieUnters.bezweckt, eine yollstSndige Reihe zusammengehorenderKobalti- 
ake hetreffs ihrer photochem. Zers. zu yerfolgen u. damit den EinfluB der Substi- 
tuenten nach Zahl u. ster. Anordnung auf diesen ProzeB kennen zu lernen. Es ge- 
langten zur Unters.: Trinitrotriamminkobalt (I.), u. zwar die zwei stereoisomeren 
Formen yon G ib b s  u. E r d m a n n ,  cis- u. trans-Dinitrotetramminkobaltiehlorid (II.), 
Mononitropentamniinkobaltichlorid (III.), cis-Ammoniumteiranitrodiamminkobaltiat (IY.)j 
Nalriumhera nitrokobaltiat u. Hexamminkobaltichlorid (V.). Alle diese Salze (mit' 
Ausnahme des Natriumhexanitrokobaltiats) erleidcn in wss. Lsg. eine hydrolyt. 
Spaltung, die im Dunkeln mit nicht meBbarer Geschwindigkeit yerlfiuft, durch Licht 
jedoch lebhaft katalysiert wird. Fiir einen Vorlesungsvers. iiber die chem. Wrkg. des 
Lichtes wird eihe wss. Lsg. von Trinitrotriamminkobalt oder Croceoćhlorid mit K J 
u. Starkę yersetzt:' die klare Lsg. wird bei Belichtung mit eitier Hg- oder Kohle- 
bogenlampe sofort intensiV geblaut. — Der Grad der photochem. Zers., bei der ein 
guter Leiter, das Ammoniumnitrit entateht, kann aus der Zunahtne der Leitfiihigkeit
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bestimmt w crden; zu diesem Zwecke wurde die Leitfahigkeit einer reinen N S iNOi-. 
Lsg. bestimmt. — Die Apparatur, ais Lichtąuelle diente eine Quarz-Hg-Lampę- 
(H e r a e u s ), ist aus dem Original zu ersehen. — Die photocbem. Zers. verlief nach 
folgenden Gleichungen:

L • Co(NH3)3(N02)3 +  3H 20  =  Co(OH)3 +  3NH4-NOs,
II. [Co(NH3)4(N02)2]Cl +  3 HsO =  Co(OH)3 +  2 NH4 • NO, +  NH3 +  NH.Cl,

III. [Co(NH3)6N 0 2]C1 +  3H20  =  Co(OH)34 -N H 1 .N 0 2 +  2NH4C1 +  2NH3,
IV. [Co(NH3)2(NOs)4]NH4 +  3H20  =  Co(OH)3 +  3NH4-N 02 +  HNO„
Y. [Co(NH3)0]C13 - f  3H 20  =  Co(OH)3 +  3NH4C1 +  3NH3.

Der Vorgang ist eine Rk. erster Ordnung. Das Masimum der Lichtwrkg. liegt 
in allen F&llen im Ultrayiolett bei 366 fi fi, u. wird bereits bei 492 fifi Nuli. Bei stereo- 
isomeren Salzen erweist sicb die trans-Verb. ais die photochem. bestandigere. Er- 
hohung der Anionenzahl (NOa-Gruppen) im Kern verringert die photochem. Stabilitiit. 
Das Trinitrotriamminkobalt nimmt ais elektroneutraler Kern eine Mittelstellung ein. 
Die Reaktionsgeschwindigkeit steigt in saurer Lsg., in weitem Mafie unabhangig 
von der H-Konz., auf das anderthalbfache des W ertes fiir neutrale Lsgg. — Das 
Natriumhexanitrokobaltiat ist in Lsg. an sich sehon sehr unbestandig, die Zers. geht 
aueh im Dunkeln vor sich. Beim Belichten wird die Lsg. farblos, Ausscheidung- 
von Co(OH)3 ist nicht zu bemerken. DieVerb. zerfiillt also nach A rt eines Doppel- 
salzes in Na- u. Co-Nitrit. (Ber. Dtsch. Ghem. Ges. 5 8 . 746—55. Preiburg i. B., 
Univ.) B usch.

V olm ar, Uber die Phołolyse der zweibasischen Sauren. Nach der fruheren 
Methode (C. r. d. 1’Acad. des sciences 1 7 8 . 697; C. 1 9 2 4 . I. 2497) wurden die wirk- 
samen WellenlSngen X bei der Photolyse der zweibas. SSuren errechnet. Fiir Ckcalsaure 
wurde 0,32 fj, fiir Malonsaure 0,23 fi, fiir Bemsteinsaure 0,21, fiir Glutarsaure 0,20 p. 
gefunden, Die Zahlen beziehen sich auf die Abspaltung der ersten Carboxyl- 
gruppe, fur die Abspaltung der zweiten ist die Belichtung mit ). =  ca. 0,2 fx notig. 
Man sieht also, daB die Nachbarschaft einer zweiten Carboxylgruppe die Bindungs- 
festigkeit der ersten abschwacht; zwei eingeschaltete CHj-Stiicke heben diesen 
Einflufi auf. Eigene Verss. bestiitigten die Eeihenfolge Oxals'iure — >- GlutarsSure. 
(C. r. d. 1’Acad. des sciences 1 8 0 . 1172—73.) B ikerm an .

TTlick S. Evan8, Die durch diinne Schicliten auf,Mełallen heruorgerufenen Farbcn. 
D ie Arbeit befafit sich mit den Anlauffarben von Metallen. Yf. kommt zu dem 
SchluB, daB sie ausschlieBlich auf Interferenz zuriickzufuhren sind u. ihre V.er- 
schiedenheit durch die Schichtdicke bestimmt ist. Der Einwand von M a l l o c k  
(Proc. Royal Soc. London. Serie A. 9 4 . 566; C. 1 9 1 9 . II. 575), daB er durch Polierea 
nicht die einer dunneren Schicht entsprechenden Farben erhalten konnte, wird 
widerlegt. Erstens ist ein gleichmafiiges Abschleifen einer nur wenige Moll. dicken 
Schicht uberhaupt kaum moglieh, u. dann gelang es Vf., durch kathod. Behandlung- 
von oberflachlich oxydiertem Fe in sehr verd. HC1 die Anlauffarben so zu ver- 
Sndem, wie es die Interferenztheorie bei einer gleichmafiigen Verringerung der 
Schichtdicke yerlangt. Auch R a m a n s  Annahme einer kornigen Struktur (Naturę 1 0 9 . 
105 [1922]) ist zu verwerfen, denn fl. PbO auf geschmolzenem Pb zeigt alle ,von 
der Interferenztheorie yerlangten Eigenschaften. Nach dem Erstarren lJiBt es sich 
von dem noch fl. Pb abheben u. zeigt, auf Glas iibertragen, die typ. Interferenz- 
iibergange. Auch die Resultate von H i n s h e l w o o d  (Proc. Royal Soc. London. 
Serie A. 1 0 2 . 318; C. 1 9 2 3 . I. 495) lassen sich ais Interferenzyorgiinge erkliireu. 
Vf. konnte weiter yollstSndige Reihen von Interferenzfarben heryorrufen an in 
Luft erhitztem Fe u. geschmolzenem Pb, an Ag in J-Dam pf u. an trockenem Cu- 
iiber yerd. Lsgg. von H2S. N ur das Grun I. Ordnung war nicht zu beobachten. 
In  einem Anhang werden Arbeiten anderer Autoren erwahnt, die in neuester . Zeit
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zu demselbcn.Ergebnis wie Vf. gekommen sind, u. zwar jeder auf einem anderen 
Wege. (Proc. Royal Soc. London. Serie A. 107. 228—37.) H e r t e r .

Ed. Bayle und R. Fahre, Studium der Fluorescenz ais Kriterium der Tłeinluiit 
organischer Verbindungen. Allgemeines uber die Anwendung der JFluorescenzkurye 
zum genannten Zwecke. Die zur Erliiuterung angefiihrten Beobachtungen uber 
H ydrastin , t H ydrasthm dfat u. Hydrastininsulfat sind schon frtiher (vgl. C. r. d. 
]'Acad. des s.ciences 178. 2181; C. 1924. II. 1158) mitgeteilt. (Journ. Pliarm. et 
Chim. [8] 1. 248—53.) S p i e g e l .

A2. E le k tro c h e m ie . T h e rm o c h e m ie .

Jaroslav Heyrovsk^, Die Elektrodenpotentiale und die freie Solvationsenergie. 
(Vgl. Journ. Pharm. et Chim. 29. 344; C. 1925. I. 936.) In der zitierten Arbeit 
fiihrt Vf. in die Formel fiir das EJektrodenpotential den BegrifF der f r e ie n  
S o ly a t io n s e n e r g i e  ein. Es ist hiernaeli das Elektrodenpotential nicht nur ab- 
hiingig von der Zahl der Ionen in Lsg., sondern auch von dem Grad ihrer Solvation. 
Diese wieder ist abhangig von dem Losungsm. u. bei demselben Losungsm. von 
der Dampfspannung, das ist von der Gesamtkonz. der Lsg. — Elektrochem. inakŁ 
Elektrolyte oder Nichtelektrolyte machen in hoher Konz. das Elektrodenpotential 
positiver, weil der Solyationsgrad der Elektrodenionen verringert wird. Die 
Loslichkeitsyerminderung von Nichtelektrolyten durch Salzzusatz wird so erklart, 
daB die Salze den gel. Molekeln das zur Lsg. notige Hydratwasser entrciCen. — 
Der „Aktiyitiitskoeffizient" wird ausgedriickt durch die freie Solyationsenergie, u. 
es wird gezeigt, daB die aufgestellten Formcln mit den esperimentellen Tatsachen 
ubereinstimmen. (Journ. Pharm. et Chim. 29. 406—9. Prag, Univ.) L a s c h .

Heinrich Remy, Uber Leitfahigkeitsbestimmung sehr verdiinnter Losungen. 
(Nach Yerss. mit A. Kuhlmann.) Die LeitfShigkeitsmessungen sehr verd. Lsgg. 
werden durch die Eigenleitfahigkeit des W . getriibt, namentlich die Messungen an 
alkal. Lsgg., da das Alkali durch CO» des W . neutralisiert wird. In  diesem Falle 
darf man natiirlich die Eigenleitfahigkeit des W . nicht einfach abziehen, weil die 
gemessene Leitfiihigkeit ohnehin zu gering ist. Die Korrektur liiBt sich anbringen, 
wenn der C02-Gehalt des W . bekannt ist. Dies erreicht man, indem man die schein- 
bare Abnahme der Grenzleitfahigkeit der Alkalien bei sehr hohen Yerdiinnungen 
dem Verdriingen des OH' durch C03" zuschreibt u. auf den Vorgang das Massen- 
wirkungsgesetz anwendet. Eine Kontrolle fur diese [COJ-Best. liefert der Absolut- 
wert der Eigenleitfahigkeit, der ja  nur von der gel. H jC 03 herriihren soli. — Nach 
Anbringen dieser Korrektur ergeben sich aus Leitfóhigkeitsmessungen folgende 
Loslichkeiten der Metalloxyde (Millimol/1): MgO 0,348; A120 3 0,010; ZnO 0,038; 
CdO 0,039; PbO 0,055; CuO 0,068; Ag20  0,107; BeO 0,002—0,008. (Ztschr. f. 
Elektrochem. 31. 88—95. Hamburg, Chem. Staatslab.) B i k e r m a n .

Cecil Whitfield Davies, Die Leitfiihigkeit von Elektrolyten. Die Unters. zeigt, 
daB die Forderung der yollkommenen Dissoziation von Salzen in yerd. Lsgg. im 
Einklang steht mit den esperimentellen Daten fur stark verd. Lsgg. einwertiger 
Elektrolyte. Es wird eine empir. Beziehung aufgestellt, welche die Leitfiihigkeit 
solcher Lsgg. au8driickt durch die Konz., die Ionenbeweglichkeit der anwesenden 
Ionen u. eine uniyerselle Konstantę. Die Beziehung wird auch auf mehrwertige 
Elektrolyte ubertragen. Es werden Messungen an NaCl, KC1, LiCl, KNOs, NaN 03, 
L iN 03, K J0 3, N aJ0 3, L iJ0 3, HC1, AgNOs, KF, KC103 ais Salze einwertiger Ionen 
u. an CaCls, MgCls, Ba(N03)2, Pb(N03)2, KsS04, MgSOt , ZnSOłf CuS04, K^Fe^CN),), 
Ca.jFe(CN)6, La(N03)3, La.,,(SOj3 ais Salze mehrwertiger Ionen yorgenommen. (Journ. 
physiol. Chem. 29. 473—8L Aberystwyth, Univ. Coli.) L a s c h .

C. Tubandt und Hermann Reinhold, Die Wanderung der Ionen in fes ten 
Elektrolyten. Die Erkliirung von L e  B l a n c  u . K r O g e r  (Ztschr. f. Elektrochem,
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30. 253; C. 1924. II. 916) fiir die einseitige W anderung der Ionen in festen Elek- 
trolyten ist nicht stichhaltig, wie die an folgenden Ketten gewonnenen Ergebnisse 
beweisen: P t | AgJ | A gJ | AgJ | P t: es wandert nur A g ,  obwohl Ag-Ionen von 
der Anodo nicht nachgeliefert werden; Pt | PbCl2 | PbCI2 | PbCl, | PbCl2 | P t: es 
w andertnur Cl'; P t | PbClj | Pb CL | AgCl | AgCl | AgCl | P t: im Bleichlorid wandert 
nur Cl', im Silberchlorid nur Ag’, obwohl dadurch eine Zerstorung beider Gitter 
heryorgerufen wird; P t | PbCl, | PbCl2 | AgCl | AgCl | AgCl | PbCl2 | PbCI, | Ag: 
im AgCl wandert nur Ag', obwohl Cl' aus PbCl.2 glatt nachgeliefert werden konnte, 
im PbCl, nur Cl'; Pb | PbCl, | PbCl2 | PbCl2 | PbCl2 | PbCL, | Pb: es wandert nur 
Cl', obwohl ein P b“-Transport keine, VerSnderung der Kette bewirken wiirde: 
Pb | PbBr2 | PbBr2 | PbBr4 | Pb: wieder ist nur B r' beweglich. Die Verss. wurden 
bei 200—250° ausgefuhrt. B e i so hohen Tempp. yerwischt die Wiirmebewegung 
die Rontgenaufnahmen vollig, so daB die auf Grund der Rontgenogramme bei. 
Zimmertemp. gegen die Annahme der Vff. erhobenen Einwiinde nicht gelten diirfen. 
(Ztschr. f. Elektrochem. 31. 84—88. Halle, Univ.) B i k e r m a n .

A. E instein* Zur Quantentheorie des idealen Gases. (Vgl. Sitzungsber. PreuB. 
Akad. Wiss. Berlin. 1 9 2 4 . 261; C. 1 9 2 4 . II. 2125.) W enn von einem idealen Gase 
das Vol., die Temp. u. die M. des Mol. gegeben ist, fragt Vf. nach dem Gesetz der Ge- 
schwindigkeitsverteilung,alsonachdemAnalogondesMaxwell8chenVerteilungsgesetzes. 
FUr den Druck ist die mechan. Berechnung aus den ZusammenstoBen der Molekeln mit 
der W and maBgebend. Dagegen sollen die ZusammenstoBe der Molekeln untereiDander 
nicht nach den Regeln der Mechanik erfolgen. Die klass. Zustandsgleichung paBt nicht 
in die Quantentheorie, weil sie zu negativen Entropiewerten fiilirt. AuBer Dimensional- 
betrachtungen werden die beiden Satze zugrunde gelegt: Die Entropie eines Gases 
iindćrt sich nicht bei unendlich langsamer adiabat. Konipression; in einem idealen 
Gase gibt es auch bei Anwesenheit eines konservativen stat. auBeren Kraftfeldes 
einen stationUren Zustand, bei welchem iiberall die gesuchte Geschwindigkeits- 
yerteilung herrscht. Die D. ergibt sich ais universelle Funktion zweier dimensions- 
loser Variablen. Dies ist eine allgemeine Bedingung, der jede Theorie des idealen 
Gases genugen muB. Die abgcleitete Zustandsgleichung wird durch adiabat. Kom- 
pression u. durch konservative Kraftfelder nicht gestort. (Sitzungsber. PreuB. Akad. 
Wiss. Berlin 1 9 2 5 . 18—25. Berlin.) B y k .

M ax P lanck , Zur Frage der Quantelung eittdtomiger Gase. (Vgl. Sitzungsber. 
PreuB. Akad. Wiss. Berlin 1 916 . 653; C. 1 91 6 . II. 370.) Die Quantenstatistik des 
einatomigeń Gases wird auf den Fali ubertragen, daB im Phasenraum nur ganz 
bestimmte Phasenbahnen vorkommen. Es wird die freie Energie fur diesen Fali 
hergeleitet, u. zwar sowohl, wenn das Gas aus gleichartigen Molekeln ais auch 
wenn es aus ungleichartigen besteht. Die aus der freien Energie abgeleitete Zu
standsgleichung zeigt eine zwar geringe, aber doch unter gunstigen, Umstiinden 
yielleicht meBbare Entartung. Die Entropie verschwindet beim absol. Nullpunkt 
gemiiB dem Nemstschen Warmetheorem. Hierbei werden allen Energiewerten des 
Mol. die gleichen statist. Gewichte zugeschrieben. Bei anderen Annahmen in dieser 
HinBicht erhalt mań Entartungserscheinungen der gleichen Richtung, aber von er- 
heblich grofierem AusmaB. Zum SchluB werden Yergleiehe mit der Einsteinschen 
Quantentheorie des idealen Gases angestellt. (Sitzungsber. PreuB. Akad. Wiss. 
Berlin-1 9 2 5 . 49—57. Berlin.) B y k .

W orth. H. Rodebush. und A lfred  L. D ixon, Die Entropien von Zink- und 
Bleidampf. Die Dampfdrucke yori Zn  u. Pb wurde im wesentlichen ńach derselben 
Methode gemessen wie der von Cd (vgl. F o g l e r  u . R o d e b u s h , Journ. Americ. 
Chem. Soe. 4 5 . 2080; C. 1 9 2 4 . I. 1748). Die MesSungen wurden in Ns ausgefuhrt, 
beini Zn' w ar die Ermittlung der Temp. leicht, bei Pb ging wahrscheinlich WSrme 
durch Strahlung yerloren, u.' es besteht die Gefahr zu Uberhitzung oder Unter-
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bitzung des Dampfes. Die Dampfdruckdaten fur Zn laascn sich durch die empir. 
Gleichung log p mm =  /^ -6967 /r— 2,162 log T -f- 2,298 X  104 T  15,1817 ziemlich 
genau wiedergeben. Die Dampfdruekkurye log p  =  f  (l/T ) ist fast eine Gerade. 
Am P. des Zn, 692° K., betragt p  0,138 mm, am Kp. 1178,8° K . 785 mm. Der 
Dampfdruck von Pb folgt zwischen 900 u. 1600° K. der empir. Gleichung: 

log p mm =  —9854/T  +  7,822 , 
zwischen 600. u. 900° K. der Gleichung:

log p mm =  —10100/T — 0,65 log T  +  10,05 , 
danach berechnet sich die Yerdampfungsentropie am F. (600°) zu 23,2. Bei 298° K . 
u. 1 at. wird die Entropie des Zn-Dampfes zu 38,4 die dea Pb-Dampfes (Cp =  4,97) 
zu 41,8 gefunden, wali ren d nach T e t h o d e  (Ann. der Physik [4] 38. 434 [1912]) 
die W erte 38,5 bezw. 41,9 berechnet wurden. SchlicBlich wurden nach der von 
R o d e b u s h  (Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 606; C. 1924. I .  722) aufgestellten Be- 
ziehung zwischen Dampfdruck u. Verdampfungsw!irme die Dampfdrucke am F. 
berechnet u. mit den experimentell gefundenen verglichen. Die tlbereinstimmung 
liegt innerhalb der Fehlergrenzen. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 1036—43. 
Urbana [Ul.].) J o s e p h y .

0. A. Nelson und H. Wales, Dampfdrucke und Siedepunkte von Mono- und 
Dimethylanilin und Mono- und Diatliylanilin. Die Dampfdrucke fiir Monomethylanilin, 
Dimethylanilin, Monoathylanilin u. Diatliylanilin wurden fur Tempp. yon 50° an 
bis dicht zu den Kpp. bestimmt. Die Kpp .760 ergaben sich zu 195,70, 193,50, 
204,72 u. 216,27° (in der oben angegebenen Reihenfolge). (Journ. Americ. Chem. 
Soc. 47. 867—72. Bureau of Chem., U. S. Depart. of Agric.) Z a n d e r .

Alfred Ti Larson und Charles A. Black, Die Konzentration von Ammoniak 
in einbn komprimierten Gemiscli von Waaserstoff und Stickstoff uber flussigem 
Ammoniak. Nach esperimentellen Befunden ist bei der NH3-Synthese die Konz. 
des nieht kondensierten NH3 in der Dampfphase nieht ident. mit der Konz. yon 
NH3-Dampf uber reinem, fl. NH3 bei der Kondensationstemp. Vff. bestimmen die 
Konz. des NH3 in einem komprimierten Gemisch von H3 u. Na (im Verhiiltnis 3 :1) 
uber fl. NHa, indem das Gasgemisch durch das in einer Stahlbombe befindliche fl. 
NH3 geleitet u. der NH3-Gehalt des entweichenden Gases bestimmt wurde. Die 
Unters. eratręckt sich iiber ein Temp.-Gebiet von —22,5 bis —{—18,7° u. ein Druck- 
interyall von 50—1000 at. Die Ergebnisse sind tabellar. u. graph. dargestellt, in 
jedem Fali Ubertrifft die beobachtete NH3-Konz. der Gaspliase die nach der ge- 
wohnlichen Methode aus dem Dampfdruck von reinem NHa berechnete Konz., bei 
hohen Drucken wird 6-mal soyiel NH3 gefunden. Die hohe NH3-Konz. der Gas- 
phase mag auf folgendes ' zuriickzufuhren sein 1. der Dampfdruck der reinen Fl. 
wird durch auBeren Druck erhoht; 2. in einem System Fl.-Gas yon mehr ais einer 
Komponente kann die Ggw. eines indifferenteu Gases, aueh' wenn seine krit. Temp. 
unfer der Temp. des Systems liegt, eine hohere Konz. der teilweise yerflussigten 
Komponente in der Dampfphase yerursachen; 3. kann eine indifferentes Gas grofiere 
Assoziation der Moll. der teilweise yerflussigten Komponente in der Dampfphase be- 
wirken. Das indifferente Gas wirkt also als.Losungsm. fiir den Dampf derF l. (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 47. 1015 — 20. W ashington [D. C.], Fixed Nitrogen Res. 
Lab.), J o s e p h y .

A 3. K o l l o i d c h e m i e .  G a p l l l a r c h e m i e .

E. Keeser, Studien iiber Cholesterin und seine Ester. II. (I. Vgl. Biochem. 
Ztschr. 154. 321; C. 1925. I. 1167.) Das schwerer 1. K-Salz der Cholesteryl- 
sćhwefelsSure wirkt stSrker sensibilisierend auf ’ ein S-Sol bezw. eiń As,S8'Sol, 
ais das Na-Salz. Ea gilt also aueh fUr die -Salze der Cholesterinester die Regel, 
daB das-adsorbierte Kolloid seine W.-AfflnitSt dem Kolloid mitteilt, 'an das-es
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adsorbiert ist. Die Art des Kations, mit dem die Cholesterinester ein Salz bilden, 
ist yon Bedeutung fiir ihre physikal. Eigenschaften. Der Zusatz yon Harnstoff 
oder Glykokoll erhoht die Stabilitat eines As2S3- bezw. S-Sols. Methyl-, Athyl-, 
Propyl-, i-Propyl- u. Butylalkohol erhohen in zunehmender Konz. die Leitfahig- 
keit der Sole des Ckolesterins u. seiner Ester abnehmend stark. In hoben Konzz. 
setzen sie ihre Leitftihigkeit, d. h. also auch ihren Dissoziationszustand, herab. 
Die Stabilitat der Sole des Cholesterins u. seiner Ester wird durch Alkoholzusatz 
erhoht. Hieraus wird geschlossen, daB die Wrkg. des Alkohols im Sinne einer 
Peptisation des Cholesterins u. seiner Ester gedeutet werden muB. (Biochem. 
Ztschr. 1 5 7 . 166—71. Berlin, Univ.) G u g g e n h e i m .

Arthur W. Thomas und Margaret W .  Kelly, Die Thermolabilitat des Kollagens. 
Kollagen eiistiert in 2 Modifikationen, die der Gel- u. Solform der Gelatine ent- 
sprechen. Die Solform entsteht in Lsgg. bei 40°, ihr isoelektr. Punkt ist ungefahr 
bei Ph =  8. Die Kurye fiir das Bindungsvermogen yon Gallotannin M it yon 
pH =  2 schnell ab bis zu pH =  8 ; auf der alkal. Seite der Kurye wird kein Tannin 
mehr gebunden; auf der sauren Seite dieses Sorensenwertes yerbindet sich Kollagen 
mit den negatiy geladenen Tanninpartikelehen bei 40° u. muB deshalb kation, sein; 
au f der alkal. Seite ist es demnacli anion. Die Bindung von Akazienrindenextrakt 
ergibt eine ahnliche Kurve. (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 7 . 833—36. New York 
[N. Y.], Columbia Uniy.) Z a n d e r .

"Walter Beck, Sensibilisierung und Schutzwirkung durch Lipoide. Mit elektro- 
dialyt. gereinigtem Ledthinsol kann man sowolil positiyes Fe20 3-Sol ais auch negatiyes 
Mo20 6-Sol stark sensibilisieren. Mit Cholesłerin ist die Sensibilisierung nicht ganz 
so intensiy wie mit Lecithin. Bei Lecithinsterin- u. Lecithinserumalbumingemischen 
behalt das Lecithin weitgehend seine sensibilisierenden Eigenschaften bei. Lecithin- 
haltige Kongorot&olc sind gegen Elektrolyt empfindlicher ais die Ausgangssole. 
H ier besteht ein gewisser Antagonismus yon Lecithin zu Cholesterin bzgl. der 
Elektrolytflockung. (Biochem. Ztschr. 15 6 . 471—81. Berlin-Dahlem, Kaiser W i l h e l m -  
Inst. f. physikal. Chem.) W o l f f .

S. Ghosh und N. E . D har, Studien iiber Adsorption. X. Einflufi von gleich- 
geladenen Ionen (a) a u f die Eoagulation verdiinnter Sole (6) a u f die Eoagulation 
durch Elekłrolyłgemische und (c) au f die AkMimatisation. (IX. vgl. Kolloid-Ztschr. 3 6 . 
129; C. 1 9 2 5 . I. 2155.) Negatiy geladenes ZHnnhydroxydso\ wurde erhalten durch 
langsamen Zusatz von SnCl4 zu einer yerd. NiijC03-Lsg. u. nachherige Dialyse. 
Die Koagulation dieses Sols gehorcht dem Gesetz von S ch u lz e -H ard y  u. der 
Regel: je  hoher die Konz. eines Sols, desto mehr Salz braucht es zu seiner 
Koagulation unabhUngig yon der W ertigkeit des priizipitierenden Ions. Es wird 
folgende Reihenfolge der Prazipitationswerte gefunden: K4Fe(CN)0 ]>  K^SO, 
KC1 ]> MgCl2 ]>  BaCl2, Th(N03), >  A1j(SOJ3. Es ist daraus zu sehen, daB nur 
das Th dem Schulz-Hardyschen Gesetz nicht gehorcht. Trotzdem das Kolloid 
negatiy geladen ist, hat doch auch daa Anion einen bemerkenswerten EinfluB auf 
die Koagulation; u. zwar bei Salzen mit dem gleichen Kation in folgender Reihen
folge: Fe(CN)6""  S O /' Cl'. — Negatiy geladenes Ferrihydroxydsol ist sehr 
stabil u. nur durch gesa tt KCl-Lsg., aber leicht durch BaClj u. A1C13 koagulier- 
bar. — Ebenso yerhalt sich negatiyes Chromhydroxydsol. Bei Koagulation durch 
Salzgemische yerhalten sich beide Sole n. — Bei der Koagulation yon negatiyem 
Antimonsulfidsol durch Elektrolytgemisclie tritt Ionenantagonismus auf. Das Sol 
wird namlich durch yorhergehende Addition yon K-Salzen stabiler gegen 2- u. 
3-wertige Elektrolyte. — Negatiyes Mastixsol (durch Eintropfen einer alkoh. Lsg, 
in W.) yerhalt sich abnormal gegen Koagulation durch Elektrolytgemische. Es 
nimmt namlich der Prazipitationswert fur KC1 u. BaCLj mit abnehmender Solkonz. 
zu. Gegen A12(S04)3 yerhalt sich das Sol n. Die Koagularionskraft von Ba” ist
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nur 7-mal go groB ala die von KC1, wiihrend sic bei anderen negativen Solen ca. 
50-mal so groB ist. Daa Sol ist im Stande groBere Mengen Cl' aus KC1 u. BaCla 
zu adsorbieren. Diese Adsorption von Ionen der gleichen Ladung kann zur Er- 
klarung fiir das abnorme Yerh. gegen KC1 u. BaCl2 u. fiir die geringe Koagulations- 
kraft von BaCl2 gegen Mastissole herangezogen werden. Meiat verhalten sich die 
Sole, die der Verdunnungsregel folgen auch n. gegen Koagulation durch Elektrolyt- 
gemiache. — Berlina- Blau-Sol verhalt aich z w ar n. gegen KC1 aber abnormal 
gegen BaCl2 — Kolloides Gold u. kolloider Schwefel folgen der allgemeinen Ver- 
diinnungsregel. — Aua den Veras. an den verschiedenen negativen Solen geht 
hervor, daB bei Koagulation durch Elektrolytgemische der Priizipitationswert sich 
additiv aus den Einzelwerten zusammensetzt, wenn Elektrolyte von stark ver- 
schiedener Koagulationskraft yerwendet werden.

Das PhSnomen der A k k l im a t ia ie r u n g  der Sole — daB aie namlich bei all- 
mShlicher Zugabe einea Elektrolyten gegen diesen widerstandsfahiger werden — 
kann durch Adaorption einea gleich geladenen Elektrolyten erkliirt werden. Es 
muBten demnach As2S3, Sb2S3, Mastixaole, von denen es bekannt ist, daB aie 
negatiye Ionen merklieh adsorbieren, dieaea Phiinomen atarker zeigen ais positiyea 
u. negatiyea Fe(OH)3, poaitiyea u. negatiyes Cr(OH)s, da letztere kaum gleich ge- 
ladene Ionen adsorbieren. Nach Verss. von F r e u n d l ic h  (Ztachr. f. physik. Ch. 44. 
143 [1903]) u. W e i s e r  (Journ. Pharm. et Chim. 2 5 . 399; C. 1 9 2 2 . I. 164) trifft 
dies fiir As2S3-Sole zu. Nach Verss. der Yff. ist die Akklimatisierung bei Mastix- 
aolen auageaprochener ala bei negatiyem Fe(OH)3. — Nach der Anaicht der Yff. 
hiingen die 3 Eracheinungen, namlich Abweichung vom Verdunnungsgesetz, ab- 
normales Verhalten gegen Elektrolytgemische u. Akklimatiaierung eng zuaammen 
u. sind::begriindet in einer Adaorption von Ionen, die die gleiche Ladung haben, 
wie das Sol. Das zeigt aich bei As2S3, Sb2S3, S (Oden), Mastix u. Berliner Blau, 
die aich sowolil bei Verd., ais auch gegen Elektrolytgemische abnormal yerhalten. 
Fe(OH)3, Cr(OH)3 positiy u. negatiy yerhalten aich gegen beide Einfliiase n. Akkli- 
matiaierung ist auageaprochener bei Aa2S3, Mastis etc. ala bei Fe(OH)3 poaitiy u. 
negatiy.

A l te ru n g a e r a c h e in u n g e n  treten deutlich auf bei Solen wie As2S3, Sb2S3 
etc., wenn sie mit einwertigen Salzen koaguliert werden. W ird Sb2S3-Sol mit einer 
Miachung von KC1 u. BaCl2 koaguliert, ao erreicht die Adaorption von Ba" 55% 
(heryorgerufen durch die Anwesenheit von K) u. die Adsorption von K ' 56°/0 
(lieryorgerufen durch die Anwesenheit von Ba). Die Summę der Adsorption beider 
Ionen in Aquivalenten ausgedruckt ist groBer ais die Adsorption von Ba", wenn 
mit BaCU koaguliert wird u. kleiner ala die Adsorption von K ‘, wenn mit KC1 
koaguliert wird. Ionen mit groBerer Prazipitationskraft werden stiirker adaorbiert 
ala aolche mit geringerer. — Ionenantagonismus ist nicht nur auf Falle beschriinkt, 
bei deńen mit Elektrolytgemischen von atark yerachiedener Koagulationskraft ge- 
fóllt wird, aondern er tritt in gewissem Grade auch bei Gemischen einwertiger 
Elektrolyte auf. — Auch der Antagonismus der Salze im lebenden Organismus laBt 
sich durch Ionenadsorption erklaren. Die tier. Zelle ist durch ihren EiweiBgehalt 
elektr. neutral oder nur schwach geladen. Durch yorzugaweiae Adaorption eines 
z. B. einwertigen łona nimmt aie eine Ladung an, die durch ein entgegengeaetzt 
geladenes 2-wertiges łon wieder neutralisiert wird oder umgekehrt. (Journ. Pharm. 
et Chim. 2 9 . 4353—61. Allahabad, Univ.) L a s c h .

Ernst Laąueur und Anton Sluyters, Adsorption von Giften an einer neuen 
Pflanzenkohle „Supra-Noritu. Eine neue Pflanzenkohle „Supra-Norit“ wird bzgl. 
ihrea Adsorptionavermogens mit Carbo animalia Merck yerglichen, u. zwar gegen- 
ubcr prakt. vorkommenden Giften, wie Oxalsdure, Kleesalz, HgCU mit u. ohne 
NaCl-Zusatz, Strychłiin-H N 03, Morphin-HC1, Methylenblau, Jod. Supra-Norit erwies
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sich in allen Fallen in yitro ais stiirker adsorbierend. (Biochem. Ztschr. 156. 303—22. 
Amsterdam, Uniy.) W o l f f .

C. Mineralogische und geologische Chemie.
A. P iu t t i  und D. M ig liacc i, Uber Cotunnit und uber Galenit vom Vemu: 

(Vgl. Gazz. chim. ital. 54. 605; C. 1925. I. 30.) Der Cotunnit, PbCl.,, stammend 
aus der Eruption des Vesuvs im Jahre 1906, entspradh zu 99,58% der theoret. Zus, 
Im unl. Ruckstande (0,3°/0) war Bi nicht nachweisbar. — Der untersuchte radio-, 
aktive Galenit, PbS, entstammte einer Eruption des Jahres 1872 u. enthielt 85,42% 
Pb (Theorie 86,54%) 0,30% Bi, 0,22% Cu, 0,10% Fe u. 0,46% Se. (Rend. R. Accad. 
Sc. Fisiche e Mat. di Napoli [3] 28. 4 Seiten. 1922. Sep.) G b im m e .

A rnaldo  P iu t t i , Uber den Gehalt von H afnium  in tesunianischem Zirkonit. 
Vf. konnte in der ihm zur Yerfiigung stehenden Probe wegen ihrer Kleinheit 
(0,850 g) keinen sicheren Nachweis von Hafnium fuhren. Im Schrifttum finden 
sich Angaben, daB Zirkonit 1,8—8%  Ha enthalt. (Rend. R. Accad. Sc. Fisiche e 
Mat. di Napoli [3] 30. 122—23.1924. Sep.) , G r im m e .

G. F e s t e r  und F. B ertuzz i, Yanadinmineralien in Argentinien. Vf. erortert 
das V. von V  in Argentinien. Die Unters. zweier Proben Rafaelit, eines V-haltigen 
Asphaltits, beweist durch die Konstanz des Gehaltes an V unabhiingig von dem 
wechselnden Aschengehalt, daB V in dem ursprunglichen Erdol gel. gewesen is t  
(Ztschr. f. angew. Ch. 38. 363—64. Santa Fó.) J u n g .

0. B. B eggild , Uber die Labradorisierung der Feldspate. Bei dem Phanomen 
der Labradorisierung handelt es sich um die teilweise Reflesion des Lichts von 
einzelnen Lamellen im Innem  der Feldspate. Die Lamellen sind u. Mk. nicht 
ohne weiteres zu erkennen, sondern yerraten sich durch ihre Farbę u. ihr Yer- 
halten im polarisierten Licht. Es werden die Untersuchungsmethoden beschrieben 
u. viele Feldspate yerschiedenster Herkunft untersucht. Die Erscheinung ist bei 
Plagioklasen am hSufigsten u. zwar yomehmlieh bei den beiden Gruppen mit 
85%—92%% u. 38—49% Albit u. 772—147!% bezw. 51—62% Anorthit. (Kong. 
Danske Yid. Selsk. Mat.-fys. Medd. 6. Nr. 3. 1—79. 1924.) E n s z l in .

A. L ac ro iz , Uber eine neue A rt von mesokratiscJien Alkalieruptivgesteine>i. Im 
Nordwesten von Ordos (China) wurden neue Alkaligesteine entdeckt, die von einem 
feldspatreichen Grorudit begleitet sind. Der Zus. nach wurde es sich um einen 
Aegirinsyenit handeln, enthielte er nicht bis 60% eines Natronpyroxens. Das Ge
stem gehort in die Lujavrit-Fasibilikitreihe u. wird vom Yf. Ordosit benannt. Mineral- 
bestand ist: Natronpyroxen, Aegirin, Feldspate (Mikroklin), ein dem Phlogopit nahe- 
stehender Glimmer, ohne jegliche akzessor. Bestandteile. In  den Analysen ist der 
hohe Gehalt an FeO +  F ej0 3 u. Na^O +  Ki O bemerkenswert. (C. r. d. l’Acad. 
des sciences 180. 481—84.) E n s z l in .

G. S tad n ik ó w , Entstehung der Erdole. Yf. sucht die minerał, u. die organ. 
Theorien der Erdolentstehung zu yereinigen. Den Grundstoff lieferten nicht Tiere, 
vielmehr Pflanzen, weil das Erdol opt.-akt. u. stickstoffhaltig ist, wahrend yon den 
Tieren nur Fettiiberreste ubrigbleiben, die keinen N enthalten u. nur eine geringe 
Aktivitfit aufweisen. Der Alkaloidstickstoff der Pflanzen ist yiel bestandiger ais 
der EiweiBstickstoif der Tiere. Die Zers. der Pflanzen allein hatte aber zum Torf 
gefiihrt; hier setzt die Wrkg. des hauptsachlich aus H, neben wenig Acetylen be- 
stehenden Gasgemisches ein, das bei Einw. des W. auf mit Eisencarbid yer- 
unreinigtes Eisen entstand. Die Hydrogenisierung der Braunkohle yerlauft mit 
meBbarer Geschwindigkeit bei 400° u. 200—250 at (ygl. B e h g iu s , D. R. P. 303901), 
aber auch die Geschwindigkeit bei 250° geniigt wobl, um das Zustandekommen der 
Hydrogenisierung in geolog. Zeitspanne zu erklaren. Man braucht die innere
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WSrme der Erde nicht heranzuziehen, urn die Erwarmung der pflanzlichen tjber- 
reste auf 250° z u  erklaren: es hat dieselbe Selbsterhitzung stattgefunden, ,  wie bei 
d e r  S e lb B te n tz iin d u n g  yon Heuschobern (vgl. S c h w a r z  u. L a u p p e r ,  Vrt]jachr. d. 
naturf. Ges. in Ztirich 67. 268; C. 1923. III. 1348). Bei weiterer Hydrogeniaierung 
konnen aus den durch Torfhydrierung entstandenen Naphthenen aueh KW-stoffe 
der Methanreihe gebildet sein; es ist aber auch moglich, daB die Methanerdole 
(wie das pennsylyan.) tatsfichlich aus dem Tierfett entstanden sind, wie es die 
Englersche Theorie will. (Neftjanoe i slancevoe Chozjajstvo 8. 52—73. Moskau, 
Chem. Inat. d. Obersten Wirtschaftsrates.) B i k e r m a n .

Arnaldo Piutti und E. Boggio-Lera, U ber Edelgase in  wilkanischen Aus- 
dunstungen. Tabellar. Mitteilungen iiber Analysen vulkan. Ausdunstungen in bezug 
auf H, -)- CH4, Ns, Ar, He Ne. Die W erte lassen erkennen, daB der Gehalt 
an He mit Ansteigen der Temp. der Ausdunstung abnimmt. Die Annahme, daB 
He zweierlei Ursprungs sein kann, fossiles Helium  aus dem Erdinnern u. recentes 
Helium  infolge radioaktiyer Zers., gewinnt an Wahrscheinlichkeit. (Rend. R. Accad. 
Sc. Fisiche e Mat. di Napoli [3] 30. 92—99. 1924. Sep.) G rim m e .

Robert Castagne, Radioaktivitat der Quellen einiger Orte der Alpen (Aix-les- 
Bains, Challes-les-Eaux) , der Pyrenaen (Bagneres-de-Bigorre) , und■ der Ceuennen 
(Lamalou-les-Baiiis, Balaruc-les-Bains, Les Fumades), und der natiirlichcn Gase von 
Yergeze (Gard), von Hćrepian und Gabian (Hcrault). Die weitaus stfirkste Radio- 
aktmt&t besitzt Aix-les-Bains. Betriiehtlich ist dieselbe bei den Quellen von 
Bagneres-de-Bigorre, arm sind die W asser der Cevennen u. der Mittelmeerkuste. 
In  den Gasen der Petroleumquellen von Gabian wurden Spuren von Radioaktivitat 
gefunden. (C. r. d. 1’Acad. des scienees 180. 510—12.) E n s z l i n .

C5 ■ "  ' - " -
D. Organische Chemie.

T. M. Lowry, Graphilische Leitung in konjugierten Eetłen von Kohlenstoffatomen: 
E in  Beitrag zu Annstrongs Theorie von der. chemischen Yeranderung. Vf. wendet 
A rm stro n g s  Theorie, chem. Rk. sei umgekehrte Elektrolyse, auf Rkk. zwiachen 
Nichtelektrolyten, speziell aromat, organ. Verbb., an. Mit Rucksicht auf KekdlĆS 
Auffassung von der Oszillation der Bindungen u. auf L apw oetiis  Yorstellungen 
von Atomwanderungen sieht Vf. diese Rkk. ais einen Transport elektr. Energie 
durch die konjugierten Ketten yon C-Atomen an, die die Rolle eines „metali.“ 
Leiters ubemehmen. Dies entspricht der Tatsache, daB Graphit, desaen. Krystalle 
■aus hexagonalen, den aromat. Verbb. entsprechenden, Ringen bestehen, die Elek- 
trizitiit zu leiten yermag. Da sich andererseits Graphit u. Metalle durch die Leit- 
fiihigkeitakoeffizienten u. die Krystallform unterscheiden, ersetzt Yf. schlieBlich 
„metalliseh11 durch „graphitisch“. u. spricht yon einer graphit. Leitung in kon
jugierten Ketten von,C-Atomen. (Naturę 135. 376—77. Cambridge.) G o t ts c h a ld t .

G. Bruhns, „Glykose“ oder „Glucose“ ? (Ztschr. f. angew. Ch. 38. 351. —
C. 1925. I. 1485.) J u n g .

Harold Hartley und Humphrey Bivaz Baikes, Darstellung von reinern 
Methylalkohol. Neben W . enthalt Mełhylalkohol vor allem Aceton u. Formaldehyd 
ais Yerunreinigungen. Dieae miissen vorm Trocknen daraua entfernt werden. Vff. 
benutzłen dazu eine konz. Lsg. von Mercuricyanid in 6-n. NaOH. GroBere Mengen 
Aceton (mehr ais 0,02°/o) wurden nach dem Verf. von B a te b ,  M u l l a l y  u . H a r t l e y  
(Journ. Chem. Soc. London 123. 401; C. 1923. II. 948) beseitigt. Den Gehalt des 
Alkohols an W . stellten YfF. nach der Kupfercarbidmethode von W e a y e r  (Joum. 
Americ. Chem. Soc. 36. 2462 [1914]), durch Dichtebest. oder am genauesten durch 
Leitfiihigkeitsmessungen fest. Zur Entfcrnung des W. erwies sich einfache Fraktio- 
nieruńg mit nachfolgender Dest. iiber Al-Amalgam am geeignetsten. NH3 u. andere
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fliichtige Verunreinigungen wurden durch wasserfreies CuSO, entfemt. (Journ. 
Chem. Soc. London 1 2 7 . 524—27. Osford, Balliol and Trinity Coli.) G o t t s c h a l d t .

Gilbert T. Morgan und Harry Dugald Keith Drew, Reaktionen des Tellur- 
tetraehlorids mit Acetanhydrid. Diketone der allgemeinen Formel I  kondensieren 
sich mit Tellurtetrachlorid zu cycl. Verbb. VfF. ubertragen diese Rk. auf das Acet
anhydrid, bei dem die Gruppe CR'R" in I  dureh O ersetzt worden ist. Bei einem 
groBen UbersehuB von Acetanhydrid findet die Kondensation unter B. von Di- 
chlortelluridiessigsaure (II) statt, die bei der Red. mit Bisulfit in Tellurodiessig- 
saure (III) ubergeht, wodurch die Reihe 0(CH2 • C02H)2, S(CH2C02H)2, Se(CH2C 02H)2 
yeryollstUndigt wurde. Geht man von 1 Mol. TeCl4 u. 13/ł—2 Mol. Acetanhydrid 
aua, so verlSuft die Kondensation wahrscheinlich zunachst unter B. von Triehlor- 
tellurideriyy., TeCl3-CH2-COOH u. (TeCl3-CH2*C0)20 ;  bei der Red. entsteht daraus 
Ditellurodiessigsaure (IY). Aus der Kondensationsmutterlauge scheidet sich auBerdem 
MethylenbistelluritricMorid (V) ab, das sich mit Ketonen kondensieren laBt, z. B. mit 
Aceton zu Methylenbistelluriacetondichlorid (VI). T  liefert bei der Red. mit Bisulfit 
Ditelluromethan (YII), das wahrscheinlich in mehreren Polymeren yorliegt. — Die 
ungesatt. organ. Telluryerbb. weisen GesetzmaBigkeiten in der Farbę auf. Telluro- 
diessigsaure, die nur e in  Telluratom enthalt, ist farblos oder gelb, cyclo-Telluro- 
pentandione sind gelb u. Verbb. mit zwei Telluratomen noch intensiyer gefarbt, so 
daB die Farbę einen SchluB auf die Konst. organ. Telluryerbb. zulaBt. — Dichlor- 
telluridiessigsdure, C4Ha0 4Cl2Te (II), F. 160—161°, unl. in Bzl., wl. in Chlf., 11. in 
A., Aceton, A. Aus der Mutterlauge wenig T  u. eine Verb. unbekannter Konst. —
I (RCH2CO)2-CR'R" II Cl2Te(CH2 • C 02H)2 III Te(CH2C 02H)2 V CHa(TeCl3)2 

IV (Te • CHj • C02H)2 TI CH2(TeCl2-CH2-CO-CH3)2 TH CIL/fe, 
Tellurodiessigsaurc, C4H60 4Te (III), F. der gelben u. farblosen Form 140—141°, 11. 
in W ., A. u. A., wl. in Bzl., Chlf. u. PAe. Diammoniumsalz, Zers. bei 135°, u. 
Dinatriumsalz sind gelb, Disilbersalz weiB, Dikupfersalz hellgriin. — Ditelluro
diessigsaure, C4H60 4Te2 (IY), F. 144° unter Zers., 1. in W., Aceton, A., wl. in Chlf., 
Bzl. u. PAe., gibt gelbe Alkalisalze, ein hellgrunes Kupfer- u. ein orangegefarbtes 
Silbersalz. — MethylenbistelluritricMorid, CH2Cl6Te2 (Y), F. 173°, unbestiindig an 
feuchter Luft. — Methylenbistelluriacetondichlorid, C,H130 2Cl4Te2 (YI), F. 181° unter 
Zers. — Ditelluromethan, CH2Te2 (YII), dunke]rotes amorphes Pulyer, das bei ge- 
wohnlicher Temp. allmahlich, beim Erwarmen schnell, in eine schwarze Modifikation 
ubergeht, unl. in W. u. organ. Losungsmm., absorbiert Chlor u. Jod. (Journ. Chem. 
Soc. London 1 2 7 . 531—38. Birmingham [Edgbaston].) G o t t s c h a l d t .

J. P. Wibaut, Mitteilung uber die Additionsverbindung des THdthylphosphins 
mit Schwefelkohlenstoff. Fiir die yon HOFMANN (ygl. L i e b i g s  Ann. Suppl. Bd. I , 
26 [1861]) entdeckte Additionsyerb. aus Triathylphosphin u. CĄ wird der F . richtig 
gestellt. P(C2H s)3CSj sintert bei 118—119°, F. 121—122° (korr., Zers.). (Rec. tray. 
chim. Pays-Bas 44. 239—40. Amsterdam, Univ.) . Z a n d e r .

Yvon, Synthesen mittels Propinnatrium und Propinylmagnesiumbromid. Propin- 
natrium, C II,• C ■ C-Na. In eine 5th. Suspension von NaNH2 wird troekenes Propin 
in langsamem Strom eingeleitet. Ausbeute nicht iiber 30%. — Pentinon, CH3-C- 
C-CO-CHj. Man yersetzt das yorige auf einmal mit uberschussigem CH3COCl in 
A. bei —10°, laBt die Temp. nicht uber 20° kommen u. zers. mit Eis u. verd. HC1. 
Ausbeute 25()/o- Stechend rieehende FI., Kp.m  132,5—133,5°, D .24 0,910, nDS2 =
1,141, Mol.-Refr. 23,86 (ber. 23,42). W ird von k. konz. H 3S 04 (15 Stdn.) zu Acetyl- 
aceton hydratisiert. — 3,5-Dimethylpyrazol, C5H 8N2. Aus dem yorigen mit tiber- 
schUssigem Hydrazin in W. F. 105—105,5°. — Butinol, CH3*C • C-CHj(OH). Man 
bereitet aus Propin u. C2H5MgBr in A. Propinylmagnesiumbromid, CH3*C : C- 
MgBr, fiigt uberschiissiges Trioiymethylen hinzu u. zers. nach 5— 6 Tagen wie 
ublich. Ausbeute 25%. Kp.14 52-53°, Kp .760 141—143°, D.“  0,958, n D21 =  1,453,
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Mol.-Refr. 20,20 (ber. 20,19). — Acetat, C0H3O2. Kp. 156—158°, D.20 0,995, n uM =
I,434. — Methylatlier, C6II30 . Aus CH3-C : C-MgBr u. iiberschiissigem CH3*0-
CH2C1 in A. Kp .,60 100—101°, D .21 0,854, nD21 =  1,423, Mol.-Refr. 25,10 (ber. 24,93). 
(C. r. d. l ’Acad. des sciences 180. 748—49.) L in d e n b a u m .

F . F . Hord, Zur Kenntnis der gemischłen Cannizzaroschen lieaktion. Die Arbeit 
enthiilt d ie ' theoret. Unterlagen zu den Versa. von N a k a i  (Biochem. Ztachr. 152.
258; C. 1925. I. 637) u. E ndoh (Biochem. Ztschr. 152. 276; C. 1925. I. 704). Es
sei insbesondere darauf liingewiesen, daB Vf. eine dritte Art der Cannizzaroschen 
Umlagerung verwirklicht hat, die nach A rt der beiden bekannten (Gleicliung I. u.
II.) nach den Gleichungen III .—V. verlauft:

2R-CHO - f  HOH =  R-CH2OH +  R-COOII (I.)
R-CO-CHO +  HOH =  R.CHOH-COOH (II.)

RjCHO +  R0OM (Alkoholat) =  R,CH(OM)(OR0) (III.)
RlCH(OM)(OR0) +  RjCHO =  R1CH(OR0)—0-C H (0M )R , (IV.)

R 1CH(OR0)OCH(OM)R2 =  RjCHj—O—C(OR0)(OM)R2 =  R,CH2OOCR, +  R„OM (V.) 
(Beitr. z. Physiologie 2. 301—14. 1924. Berlin, Tieriirztl. Hochsch.) B e h r l e .

Arnaldo Piutti, Uber die Herstellung von normalem Asparagin nach der 
Difpusionsmełhode. (Vgl. Atti I. Congr. naz. chim. pur. ed appl. 1923. 384; C. 1924.
I. 1941.) Ais Ausgangsmaterial dienten Keime von Samen der weiBcn Lupine, 
welche in Ggw. von Toluol mit W. ausgezogen wurden, wobei die Keimepidermis 
ais Diffusionsmembran wirkt. Der wss. Auszug wurde nach naher bcschriebenem 
Verf. im Vakuum końz. bis zur Krystallisation. (Rend. R. Accad. Sc. Fisiche e 
Mat. di Napoli [3] 30. 4 Seiten. 1924. Sep.) G r im m e .

E. O, Whittier, Die katalytische Oxydation von Galakłose. Die Verss. ergaben, 
daB die Ósydation von Galaktose durch H N 03 durch V20 5 beschleunigt werden 
kann. Beste Ausbeute an Schleimsaure bei 85° u. ca. 35% H N 03. Erliohung der 
Saurekonz. fiihrt zu veratarkter B. von Osalsaure u. C 02. Den gleichen Effekt 
lost die Zugabe von V20 6 aus. (Ind. and Engin. Chem. 16. 744—45. Washington 
[Dc. J.].) G r im m e .

K. Hess, Uber Hydro- und Oxycellulose. Ais Sydrocellulose im weiteren Sinne 
bezeichnet Vf. eine Mischung aus Cellulose A  u. Cellulosedextrinen. Fiir die 
Dextrine des acetolyt. Abbaus wird die Isocellobiose ais erstes wahres Hydrolysjerungs- 
prod. aufgefaBt. Alle bisher beschriebenen Oxycellulosen bestehen hochstwahr- 
scheinlich zum allergroBten Teil aus Cellulose u. Cellulose A. Ais echtes Cellulose- 
oxydationsprod. ist C 02 nachgewiesen, fiir dereń B. je  nach Art des Oxydations- 
mittels bis auf weiteres yerschiedene Abbauwege der Cellulose in Frage kommen 
konnen. Saccharinsiiuren haben ais Zwischenkorper so lange auszuscheiden, ais 
ihre B. erst durch Alkalibehandlung hervorgetreten ist. Auch Glucuronsaure kann 
nicht ais Zwischenprod. bewiesen gelten, sie ist weder priiparatiy erhalten, noch 
bieten die Furfurol-C02-Ausbeuten einen indirekten Anhalt fiir ihre Entsteliung. 
Ais einziges zuckerartiges Oxydationsprod. kommt die von F a b e r  u. T o l le n s  aus 
mit Br2 u. CaO hergestellter Oxycellulose erhaltene ZuckersSure in Betracht, die 
nicht im OxycelluloseprSparat, sondern in der wss. Lsg. gefunden wurde. (Papier- 
fabr. 23. Verein der ZellatofF- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure. 122—27. Berlin- 
Dahlem.) S J J y e r n .

J. Marcusson, Torfzusammensetzung und Lignintheorie. (Vgl. Ztschr. f. angew. 
Ch. 37. 917; C. 1925. I. 362.) Auch boi schonender Behandlung durch Erhitzen 
am RuckfluBkiihler m it NaOH, durch langeres Kochen mit W ., in erliohter Aus
beute durch Druckerhitzung liiBt sich aus Torf Humalsaure (vgl. Popp, Brennstoff- 
chemie 1. 58; C. 1921. IH . 40) gewinnen. Die Sśiure kann auf demselben Wege 
aus Oxycellulose erhalten werden. Beim Behandel^^initesverd. HC1 oder Osalaiiurc

. vn. 2.
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tritt B. von Huminsaure ein. Humalsaure ist demnach ein Abbauprod. der Oxy- 
cellulose u. eine Vorstufe der Huminsaure. Der Abbau der Cellulose durch 
Bakterien ist unwahrscheinlich, da die Huminsaure ihre Entw. hindert. Aueh aus 
dem fast ligninfreien Sphagnumtorf sind mit 10% ig. NaOH Huminsauren auszieh- 
bar. Der Nachweis, daB die Furanstruktur aufweisende Cellulose iiber Oxycellulose 
in Huminsaure iiberzugehen yermag, bildet eine neue Stutze fiir die These, daB die 
HuminsSure den Furankern enthiilt. (Ztschr. f. angew. Ch. 3 8 . 339—41. Berlin- 
Dahlem.) J u n g .

Erich Schróer, Zum Problem des Benzolrings. Auf Grund der Kosselschen 
Atomtheorie entwickelt Vf. ein Modeli des Benzolrings, bei dem die einzelnen 
C-Atome abweehselnd durch Sehalen mit 2 u. 8 Elektronen verbunden sind. Jede 
Zweierschale enthSlt dabei 2 H -Atome. Aus dem Modeli sind die Verschiedenheiten 
bei Eintritt mehrerer Substituenten (o-, m-, p-Substitution), die Hydrierbarkeit, Auf- 
spaltung durch oxydierende Mittel, Synthese aus Acetylen, bezw. von Trimethyl- 
benzol aus Aceton, sowie die nieht ionogene Bindung des H deutlieli ersichtlich. 
Aueh auf kondensierte Systeme ist das Modeli anwendbar. Yf. hebt liervor, daB 
er nur einen Beitrag zu dem Problem liefern wolle; zur Konstruktion eines Modells, 
das man restlos zu verteidigen yermochte, fehle es heute noeh an ausreichendem 
Tatsachenmaterial. (Ztschr. f. Elektrochem. 31 . 53—54. Berlin.) H e r t e r .

Louis Desvergnes, Uber einige physikalische Eigenschaften der Nitroderivate. 
(Vgl. Moniteur scient [5] 14. 249; C. 1925 .1. 837.) 4-Nitro-l-chlorbenzol, aus techn. 
p-Nitrochlorbenzol durch Umkrystallisieren aus HNOs, schneeweiB, F. 83,15, 83,19°. 
Losliehkeit in W . bei 18° 0,0028, bei 50° 0,0125, bei 100° 0,0153, in Essigester 
75,675, 224,59 (wo keineTemp. angegeben ist, bezieht sich die erste Zahl stets auf 
17°, die zweite auf 50°), in Aceton 127,516, 315,78, in 96°/0ig. A. 6,991, 30,19, in 
in absol. A. 10,482, 33,66, in Methylalkohol 8,718, 28,18, in Bzl. 83,589, 247,37, in 
Chlf. 73,624, 165,75, in A. bei 17° 52,215, bei 30° 73,19, in Pyridin 97,616, 312,67, 
in CSa bei 17° 28,850, bei 33,5°' 69,84, in CC14 17,416, 99,11, in Toluol 77,585,. 
224,59. — 2,4-Dinitro-l-chlorbenzol, nach Umkrystallisieren von techn. Dinitrochlor- 
benzol aus H N 03 fast weiB, nur schwach strohgelb, F. 50,08°, 50,12°, 1. in W . bei 
15° 0,0008, bei 50° 0,041, bei 100° 0,159, in Essigester bei 16° 119,424, bei 50° 
297,51, in Aceton bei 16° 267,901, bei 30° .531,90, in 96%ig. A. bei 16° 4,732, bei 
34° 15,48, in absol. A. bei 16° 8,246, bei 32,5° 18,89, in Methylalkohol bei 16°
11,226, bei 32° 32,37, in Bzl. bei 16° 158,433, bei 31° 359,64, in Chlf. bei 16° 
102,764, bei 32° 210,02, in A. bei 16° 23,517, bei 30,5° 128,13, in Pyridin bei 16° 
2,633, bei 50° 20,85, in CSs bei 16° 4,214, bei 31° 28,87, in CC14 bei 16° 3,851, bei 
31° 76,99, in Toluol bei 16° 139,892, bei 31,5° 282,55. — Beim Yermischen des
2,4-Dinitro-l-chlorbenzols mit Pyridin erfolgt Braunfarbung, es bildet sich N-(2,'4'-Di- 
nitrophenyty-pyridiniumehlorid, yiolettschwarz, F.170°, unl. in W . u. Bzl., wl. in 95%ig. 
A., durch Einw. von Alkali auf die alkoh. Lsg. entstelit das 2,4-Dinitroplienolat des 
Pyridins, aus diesem durch Ansiiuern 2,4-Dinitroplienol. — 2,4 ,6-Trinibro-l-chlor- 
benzol, aus techn. Pikrylehlorid durch Umkrystallisieren aus HNOB, schwach gelb- 
lich, F. 81,64, 81,67°, 1. in W. bei 15° 0,0178, bei 50° 0,053, bei 100° 0,346, bei 
liingerer Einw. erfolgt Hydrolyse; 1. in Essigester 91,515, 238,35, in Aceton 212,001, 
546,43, in Methylalkohol 10,241, 34,80, bei 50° bilden sich ebenso wie mit A. be- 
trachtliche Mengen Pikrinsaure (Yf. sagt i-Pikrinsaure?. Ref.), in 96°/0ig. A. 2,700, 
10,85, in absol. A. 4,848, 15,06, in Bzl. 36,690, 428,08, in Chlf. 12,363, 233,42, in
A. bei 17° 7,128, bei 31° 10,64, in Pyridin 120,792, 173,38, in CS* bei 17° 0,499, 
bei 30,5° 0,95, in CC14 0,557, 2,45, in Toluol 89,435, 321,05. — Beim Vermischen 
von Pikrylehlorid mit Pyridin entsteht eine schwarzliche Farbung. Durch Ein- 
dampfen u. Estraktion mit Bzl. , wurde daraus PikrinsSure isoliert, aus dem unl. 
Ruckstand wurden mit Chlf. orangegelbe Krystalle, 1. in \Y., erhalten, F. 129—ISO"'
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(Maquenneblock), ungefahr der Zus. 2C6H2(NOs)3*OH -j- 5C6H6N entsprechend. 
(Moniteur scient [5] 15. 73—78.) Z a n d e r .

H. Rosset, tjber das Phosphornitrilchlorid. Kocht man 1 Mol. Phosphomiłril- 
chlorid, (PNC12)3, u. 4 Moll. C6H5MgBr in Toluol 8 Stdn. (H-Atm.), zers. wie ublich 
u. yerdampft das Toluol im Vakuum, so bleibt eine grunliche olige M. zurtick. 
Mehrmals aus Bzl. umkrystallieiert u. mit PAe. von den letzten Spuren (PNCL^ 
befreit, bildet sie farblose Prismen, F. 232°, U. in h. Bzl., Chlf., wl. in A., Eg. 
Ausbeute —x/6 vom angewandten (PNC12)3. Nach Analyse u. Mol.-Gew.-Best.
liegt die Yerb. [PN(CaH 5)2]3 vor, der nacli alteren Arbeiten auf diesem Gebiet die

P C W ,
I. N-P(C6H6)2 %
(C6H5)2P  • • P(C6H 6)2 (CeH6)lI ^ Ij^ P (C 6H5)2

N
Konst.-Formel I. oder II. zu erteilen wiire. Es ist demnach keine Depolymerisation 
eingetreten (vgl. dazu S c h e n c k  u . R O m e r , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 7 . 1343; C. 1 9 2 4 .
II. 2013). (C. r. d. l’Acad. des sciences 1 8 0 . 750—51.) L in d e n b a u m .

Henry Gilman, Lloyd E. Smith und Harold H. Parker, Die Konstitution 
von Disulfoxyden. Von den yersehiedenen fiir dic Disulfoxydc vorgeschlagenen 
Strukturformeln yerdienen die folgenden drei die meiste Beachtung:

T R - S - S —R „  R —S - O —S—R __  R—S—S - R
ó  <!!> 0  c f b

Die erste ist die wahre Disulfosydstruktur, die zweite die Anhydridform (Sulfen- 
siiure Sulfinsaure), die dritte die Esterform der Thiosulfonsaure (RSOa-SR). 
Vff. entscheiden sich fiir III, da diese Formel das Yerh. der Disulfoxyde in den 
folgenden Rkk. am besten erkliirt. — Bei der Einw. von Benzyl-MgCl (1,5 Mol.) 
auf Di-p-tolyldisulfoxyd (1 Mol.) wurden p-Tolylbenzylsulfoxyd u. p-Tohwlsulfonsaure 
erhalten. Dieser Reaktionsyerlauf wiirde fiir I sprechen.

CH3• C0H4-Si S-C„H4• CHS +  C6H5• CIi2• MgCl — >■
l ) \ o

CH3 ■ C,jH4 • S ■ CHa • C6H5 +  CH3 • C0H 4 • S • MgCl

Die hypothet. p-Toluolsulfensaureverb. konnte durch Osydation u. Hydrolyse in 
die entsprechende Sulfonsaure ubergehen. Anders dagegen yerlauft die Rk. bei An- 
wendung Squivalenter Mengen Disulfosyd u. Grignardyerb.; in diesem Falle wurden 
p-Toluolsulfinsaure u. p-Tolylbenzylsulfid neben etwas p-Tolylbenzylsulfoxyd erhalten. 
Da das Sulfoxyd auch aus SulfinsSure u. Grignardyerb. entstanden sein kann, 
wurden die Reaktionsbedingungen gciindert, so daB nur p-Tolylbenzylsulfid u. 
p-ToluoleulfinsiŁure erhalten wurden. Zur Erkliirung konnen hier Formel II u. III 
dienen; eine Entscheidung ist yorlaufig nicht moglich.

CH3-CeH 4-S -0 - ; S-C6H4-CH, CH3.C6H 4-S-
(5 i (A)

XMg- j GHj -CeHs XMg-
Analog dem Verf. von H a h n  u . W a l t e r  (ygl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 4 . 

1531; C. 1 9 2 1 . III. 657) waren bei der Einw. von Mercaptanen auf Sulfochloride 
Ester der Thiosulfonsaure zu erwarten.

CH3.C 0H 4-S-C1 +  RSH 15251^ CH3-C6H4.S-SR  +  KC1 +  H20
oA> <A)

Der entstehende Ester setzte sich mit unyerandertem Mercaptan zu Disulfid u. 
p-Toluolsulfinsaure um.

S-C0H 4-CH3

CHs -C6H 6
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CH3-C6H 4-S-SR +  RSK — > CH»-C4H4-S-K  +  R -S-S-R
0^0 A

Dieser Reaktionsverlauf entscheidet fiir Formel III, da im Sulfochlorid 2 O-Atome 
ais an S gebunden betrachtet werden miissen. — Eine weitere Bestatigung fur III 
ergab daa Yerb. des p-Thiokresyl-M gJ (CH3 • C6H4• S • MgJ) gegen Ester der p-Toluol- 
sulfonsaure. Die Rk. mit Alkylestern verliiuft nacb der Gleicliung:

CHS • C„H4 ■ S ■ O. Alkyl +  CHS • C0H4 • S • Mg J  — +
O O

CH3 • C6H4 • S • O ■ MgJ +  c h 3-c 0h 4-s

0 ^ 0  Alkyl
Mit Arylestern entsteben intermediar Disulfoxyde, die jedoeh dureli das p-Thio- 

kresyl-MgJ in die bekannten Spaltprodd. (Disulfid u. Sulfinsaure) ubergefiihrt wurden.
CHg • C8H4 • S • O • Aryl +  CH3-C6H4-S-MgJ — >■

<A>
CH3-C8H4-S-S-C6H4-CH3 +  Aryl • OMgJ

(A)
In  dem Verb. der Disulfoxyde gegen II20 2 in Aeetanliydrid (B. des Disulfons) 

erblicken Vff. ebenfalls ein Argument zugunsten der Formel I I I .
Y e r s u c b e :  DieRk. zwisclien Di-p-tolyldisulfid (1 Mol.) u. Benzyl-MgCl (1,5 Mol.) 

(1 Stde. RiickfluB) ergab p-Tolylbenzylsulfoxyd u. p-Toluolsulfonsdurc. Bei Einw. 
Squivalenter Mengen (2 Stdn. bei Zimmertemp.) wurden p-Tohiolsulfinsaure, p-Tolyl- 
benzylsulfid u. p-Tolylbenzylsulfoxyd erhalten. W urde die Grignardverb. allmiihlich 
der unter RiickfluB sd. !ith. Lsg. des Disulfoxyds zugesetzt, wurde kein Sulfoxyd 
gebildet, sondern nur das Sulfid u. die Sulfinsaure. DaB das Sulfoxyd in sekundarer 
Rk. entstanden war, wurde durch seine Darst. aus p-Toluolsulfinsaure u. Benzyl- 
MgCl bcwiesen. — Mit Phenyl-MgBr reagiert das Disulfoxyd unter B. von p-Toluol- 
sulfinsaure u. Phenyl-p-łolylsulfid. Zusatz von Diathylsulfat hatte keinen EinfluB 
auf die Rk. — Mit p-Tolyl-MgBr (2,5 Mol.) entstanden p-Toluolsulfonsaure u. Di- 
p-tólylmlfid. — Mit M ethyl-MgJ entstand Methyl-p-tolylsulfid. — p-Toluolthiosulfon- 
saureathylester, (CII3 • CQH 4 • S 02 • S C JIJ , reagierte mit Phenyl-MgBr (5 Stdn. RiickfluB 
in fith. Lsg.) unter B. von Athylphenykulfid'; 'da3 (wie alle Sulfide u. Sulfoxyde im 
Verlaufe dieser Arbeit) ais Sulfon identifiziert wurde. — p-Toluolsulfochlorid (1 Mol.) 
u. p-Thiokresol (1 Mol.) ergaben in ath. Lsg. (-(- KOPI) nach 4 Stdn. (bei —2 bis 
—6°) Di-p-tolyldisulfid, Ausbeute 87,4%• — Mit n-Butylmercaptan ergab p-Toluol- 
sulfochlorid 46,6°/o Ausbeute an Di-n-butyldisulfid, K p .15 110—113°, jid22 =  1,494,
D .204 0,930, welches zum Vergleich auch aus n-Butylmercaptan, NaOH u. J  dar- 
gestellt wurde; beide erwiesen sich ais id en t — Di-p-tolyldisulfoxyd (1 Mol.) ergab 
mit p-Thiokresol (1 Mol.) (-j- KOH) 78% Ausbeute an Di-p-tolyldisulfid.— p-Thio- 
kresyl-MgJ (1 Mol.) reagierte mit Benzoesaureathyl- oder -phenylesłer (1 Mol.) unter
B. von Thiolbenzoesaure-p-tolylester, C0II5• C(O)• S ■ CaH4• CII3; mit p-Toluolsulfon- 
saureatliylester (1 Mol.) wurde Athyl-p-tolylsulfid, mit p-Toluolsulfonsaurephcnylesłei- 
wurde Di-p-tolyldisulfid (sekundar aus dem Disulfoxyd gebildet) erhalten. — Di- 
p-tolyldisulfoxyd reagierte mit p-Thiokresyl-MgJ (8 Stdn. RiickfluB) unter B. von 
Di-p-tolyldisulfid. — Di-p-tolyldvndfon, aus dem entsprechenden Sulfoxyd mit H20 2 
in Acetanhydrid. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 851—60. Ames, Iowa State 
Coli.) Z a n d e k .

Herbert H. Guest, Eine Mcłhode zur Darstcllung von primaren Acetylen- 
alkoholen. Die vom Vf. bescliriebene Methode zur Darst. von primaren Acetylen- 
alkolwlen (substituierten ^-Propinylalkoholen) beruht auf der Anwendung yon gas- 
formigem Formaldehyd. W ahrend Acetylen-Na-Derivv. nur geringe Ausbeuten
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ergaben, wurden mit den entsprechenden Grignardverbb. fast quantitative Ausbeuten 
erzielt. Hochsd. Nebenprodd. wurden nicht erhalten. Da die Alkohole vom 
Typus R -C : C-C(OH)R'-R" (R' u. R " =  II oder Alkyl) angenehmeren Geruch 
haben, ais die entsprechenden gesiitt. Alkohole, bilden sie eine Ausnahme von der 
Regel von D e la n g e , wonach die dreifache Bindung im Mol. einen unangenehmen 
Geruch yerursachen soli. Der unten beschriebene Octinol hat einen angenehmeren 
Geruch ais Octanol, ebenso Phenylpropargylalkohol im Vergleich zum Phenylpropyl- 
alkohol. — n-Heptin-1, aus 1,1 -Dichlorheptan (8—10 Stdn. mit der doppelten be- 
rechneten Menge alkoh. KOH-Lsg. kochen) u. Einw. von Na-Amid auf das ge- 
bildete Heptylidenchlorid (offenbar ist aber Heptenylehlorid [CH8(CH2)4C H : CHC1] 
gemeint, Ref.). Das von B o u rg u e l (vgl. C. r. d. l’Acad. des sciences 1 7 7 . 823;
C. 1 9 2 4 . I. 548) beschriebene Verf. ergab ein Gemisch von 70°/0 n-Heptin u. 30%
i-Heptin. — Octinol-1, CH3(CH2)4C • C-CII2-OH, aus Heptin u. Athyl-MgBr (1 Stde. 
bei Zimmertemp. stehen lassen, dann schwach erwiirmen, bis kein Athan mehr ent- 
weicht) u. Einleiten von gasformigem Formaldehyd u. nitrosen Gasen (4 Stdn., 
Kśiltemischung) in die Reaktionsmischung, Kp.n  99—104°, Ausbeute 83%. — Bei 
Einw. von gasformigem Formaldehyd u. nitrosen Gasen auf Ileptin-Natrium (aus 
Heptin u. Na-Amid) betrug die Ausbeute an Octinol-1 nur 18°/0. — Phenylpropargyl
alkohol, CjHj-C : C-CH ,-O H , aus Phenylacetylen u. Athyl-MgBr Formaldehyd, 
K p .12 140°. (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 7 .  860—63. Glastonbury [Cfcran.], 
J .  B. W illia m s  Co.) Z an d e r.

Charles A. Mann und Paul M. Paulson, Elekłrochemisclie Oxydation von 
Toluol zu Benzaldehyd. Verss. zur elektrochem. Oxydation von Toluol zu Benz- 
aldehyd^herden von den Vff. nach der Richtung unternommen, ein Masimum der 
Ausbeute zu erhalten. Fruhere Autoren wie Law  u. P e r k i n  (Trans. Faraday 
Soc. 1. 31 [1905]) erhielten unter Anwendung von H2S 04 ais Elektrolyt u. Aceton 
ais Losungsm. 7—8% Benzaldehyd. Vff. fanden, daB A., Aceton, CC14 ais Losungsm. 
ungeeignet sind, ebenso Grapliit ais Anodenmaterial. Auch die Anwendung eines 
porosen Diapliragmas ist iiberflussig. Ais E lektrolyt. eignet sich am besten HNOs. 
Durch Zusatz von Eg. wird die Ausbeute stark erhoht, so daB eine Mischung von 
K N 08 u . CH3COOII die beste Ausbeute liefert u. zwar 18—19%. Ais Anoden
material wurde Platin angewendet. Die Bedingungen fiir ein Maximum der Aus
beute sind folgende: 400—450 ccm HNO, 20°/0, 50 ccm Eg., 50 ccm Toluol. Diese 
Lsg. wird bei 4,5—4,7 V Spannung elektrolysiert. Stromdichte an der Anodę
1,8—2 Amp./qdm. Die Temp. wurde zwischen 8 u. 10° gehalten u. es wurde die 
theoret. Zahl von Ampćrestunden angewendet. (Trans. Amer. Electr. Soc. 47. 
12 Seiten. Minneapolis, Sep.) L a s c h .

Herbert Henry Hodgson und Herbert Greensmith Beard, Bromderivate 
von m-Oxybenzaldehyd. Die direkte Bromierung des m-Oxybenzaldehyds in wss. Lsg. 
laBt sich nicht regulieren; nur bei sorgfaltiger Addition bei 50° konnte reiner
2,4-6-Trib-om-3-oxybenzaldehyd, F . 119°, erhalten werden. Eine Regulierung der 
Brommenge war moglich in Chlf. 6-Brom-3-oxybenzaldehyd, F. 134° (aus verd. Eg.) 
werden neben 4-Brom-3-oxybenzaldehyd mit berechneter Menge Br erhalten u. uber 
die Semicarbazone getrennt. Beide Verbb. werden weiter in d, 6-Dibrom-3-oxybcnz- 
aldehyd, F. 139°, iibergefuhrt. Desgleichen gelang mit der entsprechenden Menge 
Br die Darst. von 2,4,6-Tribrom-3-oxybenzaldehyd, F. 119°, in Lsg. von Chlf. — In 
Lsg. von TetrachlorkohlenstofF gelingt ebenfalls die Regulierung der Bromierung sehr 
gut, doch ist fiir die Darst. gróBerer Mengen wegen bedeutend hoherer Loslichkeit 
des Oxyaldehyds in Chlf. letzteres Losungsm. zu empfehlen. — Zur Darst. der 
6’-, 4- u. 2-Nitro-3-oxybenzaldehyde durch Nitrierung wurde das Yerf. von P s c h o r r  
(vgl.-L ie b ig s  Ann. 3 9 1 . 23; C. 191 2 . II. 1276) dadurch abgeandert, daB eine Lsg.
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von doppelter Konz. angewandt wurde. Die Ag-Salze sind hellbraungelbe Bliitter 
(6-Nitro), dunkelrote Nadeln (4-Nitro), ziegelrote Platten (2-Nitro). — Die Red. der 
Nitroverbb. erfolgte, indem eine Suspension von 5 g in 50 ccm W. nach u. nacb mit 
20 g festem Na-Hyposulfit behandelt wurde. Die Mischung wird 15 Min. auf 
dem W asserbad gekocht, nach dem Abktihlen voraichtig mit HBr angesiiuert u. 
zur Gewinnung der entspreclienden Bromyerbb. der Sandmeyer-Rk. unterworfen. 
In nur geringer Ausbeute wurde so 6-Brom-3-oxybe7izaldehyd, F. 133—134° (aus 
yerd. Eg.) erhalten. Auch die Red. der Nitroyerb. mit Ferrosulfat u. NH3 war 
gleich mangelhaft bzgl. Ausbeute. — Zur Darst. von 4-Brom-3-oxybenzaldehyd soli 
es besser sein, nach der Red. der Nitroyerb. die Diazotierung in salzsaurer Lsg. 
yorzunehmen unter Hinzufiigen von Na-Acetat u. dann Sandmeyersche Rk. 4-Brom-
3-oxybenzaldehyd, C7H60 2B r, F. 131,5°. — 2-Brom-3-oxybenzaldehyd, F. 141—142°.
— p-Nitrophenylazoimid, F . 69,5° (aus A.), wird erhalten, wenn 4-Amino-3-oxybenz- 
aldehyd-p-nitrophenylhydrazon in salzsaurer Lsg. diazotiert u. das Prod. auf dem 
W asserbad mit Cuprichlorid zersetzt wird (Wasserdampfdest.). — Durch Behandlung 
der entsprechenden Bromoxybenzaldehyde (gel. in 10%ig. NaOH) mit Dimethylsulfat 
werden nach 1 Stde. u. Wasserdampfdest. die Methoxyverbb. (aus verd. A. kry- 
stallisierend) erhalten: 6-Brom-3-methoxybenzaldehyd, F. 76°; 4-Brom-3-methoxybenz- 
aldehyd, F. 74°; 2-Brom-3-methoxybenzaldehyd, F. 45—46°. Auch aus den ent
sprechenden Nitrometlioxybenzaldehyden konnten diese Yerbb. dargestellt werden, 
indem diese (in yerd. A. h. gel.) mitNatriumdisulfid 3 Stdn. gekocht werden. Nach 
dem Yerdiinnen u. Extrahieren mit A. wird in A. gel. u. 50°/oig. II2S 04 zugefiigt, 
wodurch das Sulfat des betreffenden Amins erhalten wird, das nach dem Diazotieren 
mit Cuprobromid behandelt wird. Hierbei waren (im Gegensatz zu dem obigen 
Verf. aus der Nitroyerb.) die Ausbeuten an 6-Brom-3-niethoxybenzaldehyd sehr gut.
— 4,6-Dibrom-3-methoxybenzaldehyd, C8H 0O2Br2, F  110° (aus yerd. A.), durch Methy- 
lierung der entsprechenden Oxyvcrb. erhalten.

Die Oxime der Nitro- u. Bromoxy- (bezw. methoxy-)benzaldehyde werden dar
gestellt durch Behandlung der alkoh. Lsg. der Aldehyde mit wss. Hydroxylamin- 
hydrochlorid u. Na-Acetat (1 Stde. Kochen). — 6-Nitro-3-oxybenzaldoxim, C7H0O4N2, 
F. 178—179°, gelbe Nadeln aus A. unter Zusatz von PAe. — 4-Nitro-3-oxybenz- 
aldoosim, F. 164°, tiefgelbe Nadeln. — 2-Nitro-3-oxybenzaldoxim , F. 172,5°, gelbe 
Nadeln. — 6-Brom-3-oxybenzaldoxim, C7H0O2N Br, F. 157°, weiBe N adeln, gelbes 
Na-Salz. — 4-Brom-3-oxybenzaldoxim, F . 173—174°, weiBes, mikrokrystallines Pulyer 
(aus W.). — 2-Brom-3-oxybenzaldoxim, F. 148°, weiBe Nadeln (aus W.). — 4,6-Di- 
brom-3-oxybenzaldoxim, C;H ,5OsNBr2, F. 243° — 6-Brom-3-methoxybenzaldoxim, 
C8H80 2NBr, F. 117°, weiBe Nadeln (aus yerd. A.). — 4-Brom-3-methoxybenzaldoxim, 
F. 94,5°, weiBe Nadeln. — 2-Brom-3-methoxybenzaldoocim, F. 148°, weiBe Nadeln. — 
In der Reihe der p-Nitrophenylhydrazone wurden dargestellt: 6-Nitro-3-oxybenz- 
aldehyd-p-nitrophenylkydrazon, CI3H 10O5N4, F. oberhalb 300° (Zers. 250°), orangerote 
Nadeln. — 4-Nitro-3-oxybenzaldehyd-p-nitrophenylhydrazmi, F . 265—266°, tieforange- 
rote Nadeln. — 3-Nitro-3-oxybenzaldehyd-p-nitrophenylhydrazon, F. 240—250° (Zers.), 
rotyiolett. — 4-Nitro-3-methoxybenzaldehyd-p-nitrophenylhydrazon, C14H 120 5N<, F. 236 
bis 238°, ziegelrote Nadeln. — 6-Brom-3-oxybenzaldehyd-p-nitrophenylhydrazon, 
Ci3H 10O3N3B r, F. 240—243°, rotorange Nadeln. — 4-Brom-3-oxybenzaldehyd-p-nitro- 
plienylhydrazon, F. 210—212° (Zers. oberhalb 220°) ziegelrote Nadeln. — 2-Brom-
3-oxybenzaldehyd-p-nitrophenylhydrazon, F. 241°, rote Nadeln. — 6-Brom-3-methoxy- 
bmzaldehyd-p-nitrophcnylhydrazon, C14Hls0 3N3Br, F. 225°, orange Nadeln. — 4-Brom-
3-methoxybenzaldehyd-p-nitroplienylhydrazon, F. 246°, orange Nadeln. — 2-Brom-
3-tnethoxybenzaldehyd-p-nitrophenylhydrazon, F. 206—208°, gelbe Nadeln. — 4,6-Di- 
brom-3-oxybenzalde1iyd-p-nitrophe?iylhydrazon, C13H0O3N3Br2, F. 259—260° (Zers.), 
ziegelrote Nadeln. — 2,4,6-Tńbrom-3-oxybenzaldehyd-p-iiitrophenylhydrazon, F. 229
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bis 230° (Zers.), dunkelziegelrote Nadeln. (Journ.Chem .Soc. London 127. 875—81. 
Huddersfield, Techn. Coli.) H o b s t .

H. C. J. H. Gelissen, Entwickhmg der Chemie der organischen Peroxyde und 
ihre Anwendung. Zusammenhungende, ausfiihrliche Darst. (Chem. W eekblad 22. 
186—93.) G b o s z f e l d .

Ernest Yanstone, Reaktionsfdhigkeit von Antimonhalogeniden gegenuber ge- 
wissen aromatischen Verbindungen. Teil II. (I. ygl. Journ. Chem. Soc. London 105. 
1491; C. 1914. II. 713.) Vf. yerwendet die therm. Analysę zur Unters. der Systeme 
SbCl3-Benzanilid, SbBr3-Benzanilid, SbCl3-Benzylanilin u. SbBrs-Benzylanilin. Die 
einzelnen Yerbb. sind farblos. Die Gemische der Antimonhalogenide mit Benz- 
anilid sind im fł. Zustande ro t, im festen rotlichbraun, die mit Benzylanilin in 
beiden F&llen dunkelgriin. Aus den Diagrammen folgt dieExistenz folgender Yerbb.: 
2SbCl3-CeE t - CO- N E -C aE 6 (^tbil), SbCl3- CeE b■ CO- N E -C 6E S (stabil), 2SbBrs -CeE ,-  
CO-NE-CeE s (instabil), SbBrz■ C J I ,■ CO■ N E -C J I5 (stabil), SbCl, ■ CtE s■ CE2■ N E -C f,E 0 
(stabil) u. SbBra-C0E 6-CE2-N E -C 0E 5 (stabil). Demnach yerhalt sich Benzanilid 
mit zwei Benzolkernen wie die einkernigen Verbb., wahrend Benzylanilin eine 
stark reduzierte Reaktionsfahigkeit gegenuber Antimonhalogeniden aufweist. (Journ. 
Chem. Soc. London 127. 550—52. Newton Abbot, Devon, Scale-IIayne Agric. 
Coli.) G o t ts c h a ld t .

M. N ie re n s te in , C. W . Spiera und P. B.. H a tc h e r , Gallotannin. X III. Die 
. Idenłitał der Digallussdure aus Gallotannin mit der synthetischen m-Digallussaure. 
(Xn. ygl. N i e b e n s t e i n ,  S p ie b s  u . G e a k e ,  Journ. Chem. Soc. London 119. 275; 
C. 1921. III. 40.) Die bisher ais yerschieden angesehenen m-Digallicssauren a) die 
synthet. von P i s c h e b  u. F b e u d e n b e e g  (I) (vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 46. 1128; 
C. 1913; ! .  1876), F .  271°; b) aus Gallotannin von N i e b e n s t e i n  (II) (ygl. Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 43. 628; C. 1910. I. 1604), F . 268—270°, sind ident., wie sich 
aus folgenden Rkk. ergibt. II ergibt mit Diazomethan den Methylester der Penta- 
methyl-m-digallus8dure (III), F .  127—128®; III gibt mit dem Methylester der syn
thet. Pentamethyl-m-digallussaure keine Depression. Der F . von II erffihrt durch 
I  (nach 3 yerschiedenen Verff. dargestellt) keine Depression; alle ergeben bei der 
Methylierung III yom gleichen F .  127—128°; die Mischungen der yerschiedenen 
Darstst. von III zeigen keine Depression. Alle Darstst. yon I u. II geben bei der 
Oxydation JEllagsdure-, alle Proben hieryon geben bei der Acetylierung die gleiche 
Tetraacetylellagsdure yom F .  343—346°. — Heine Pmtaacetyl-m-digallussdure (IY) 
hat F .  208—209°; die yerschiedenen in der Literatur angegebenen F F .  riihren von 
Gemischen mit Isomeren ber. — Die niedrigen Ausbeuten an I  nach F i s c h e b  u. 
F b e u d e n b e b g  (ygl. L i e b i g s  Ann. 384. 225; C. 1911. II. 1532) finden ihre Er- 
kliirung durch die Beobachtung, daB hierbei neben I noch p-Digallussdure (Y) ent- 
ateht. Bei der Verseifung von IY entsteht nicht nur I, sondern auch Y, ebenso 
wie bei der Verseifung von Pentaacetyl-p-digallussdure (VI) ein Gemisch von I u. 
Y entsteht:

Pentaacetyl- m-Digallussfime I  Pentaacetyl-
m-digallussiiure S k .  p-DigallussSure Y p-digallussSure

Die gebildete Y ist friiher wegen ihrer leichten Loslichkeit in W. iibersehen 
wordefl. DaB bei der Oxydation yon I  friiher keine EllagsSure erhalten wurde, 
ist offenbar darauf zuruckzufuhren, daB in diesen Fiillen nicht I ,  sondern Y zu 
diesen Verss. yerwandt wurde.

-CO—O-------- , ,---------CO—O-------- 
-,OH H O ^ ^ jO H

H HOOC. JOH 
I  u. I I  5 h  Y COOH
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V e rsu c h e . Die aus Aleppogallotannin u. aus chines. Gallotannin dargestellte 
m-Digallussdwe u. ihre D eriw . haben folgende FF. m-JDigalhissaure (II) F. 271°, 
Pentaacetyl-m-digallussaure (IY) F. 208—209°, dereń Methylester F. 168—169°, Mctliyl- 
esłer dei• Pentamethyldigallussaure (III) F. 127—128°, Pentabenzoyl-m-digallussaure 
F. 191°. — p-Digallussaure, CuH10O0 (V), a) aus synthet. IV, b) aus VI u. c) aus IV 
aus Gallotannin durch Hydrolyse, Abtrennung der wl. I  u: Einengen der Lsg., 
Nadeln aus W., F. 290—291°(Zers.), 11. in h. W .,. A., Aceton; FeCl3 erzeugt seliwarz- 
blaue Fiirbung in wss. u. in alkoh. Lsg.; die Saure wird durch Gelatine u. Chinin - 
acetat gefiillt — Pentaacetylderw. (VI), Nadeln aus Essigsaure, F. 198—199°. — 
Methylester der Pentaacetyl-p-digallussaure, Nadeln aus Methylalkohol, F. 192—193°.
— Methylester der Pentamethyl-p-digallussaure, C20H22O9, aus V mit Diazomethan, 
Plfittehen aus A., F. 169—170°. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 846—50. Bristol, 
England.) Z a n d e r .

Edward Lyons, Quecksilberderivate einiger Imide. Vf. beschreibt eine neue 
Klasse von organ. Hg-Verbb., die aus Imiden erhalten wurden u. die charakterist.

Gruppe —C<^Q]>Hg oder =S<^Q^>Hg enthalten. Die Imide reagieren mit Hg-

Acetat in alkal. Lsg. unter Aufrichtung" der doppelt gebundenen O-Atome. Succin- 
imid bildet 2 IIg-Verbb. (I u. II), Phthalimid ebenfalls 2, walirend beim Saccharin 
3 Verbb. entstehen, denen offenbar die Konstst. III, IV u. V zuzusehreiben sind. 
Die so erhaltenen Na-Salze sind entweder neutral oder schwach alkal., mit verd. 
Sauren erhiilt man die entsprechenden H-Verbb. Durch h. konz. Sauren u. Basen 
erfolgt Zers., durch H2S Abscheidung von HgS. Die Bindung des Hg ist stabiler 
ais in den gewohnlichen O-Hg- u. N-Hg-Verbb., aber nicht so stabil wie in den 
waliren Organoquecksilberverbb.

rijr p ^ p ^ H g  — C—0 > H-
CHj-C—O n  | 5 > N N  m  r  > N N a

1  ^ , 0^ *  ° H*-c 4 > H g

t t  V e rs u c h e . Monóquecksilber-
c ^ O > He  | |— c — 0  , S verb. des Suecinimids, C4H 40 3NHgK,

j y  I ~>NNa I ^ cs'̂ >o ^ 'a aus S Succinimid in 30 ccm
L g _ o  \ / ^ | ^ ; 0 > H g  Eiswasser ( +  5,6 g KOH) u. 9,5 g

S 0 0  Hg-Acetat in 20 ccm W ., durch
Hg Zusatz von A. gefiillt, gelbes Pulver,

11. in W. — Diąueclcsilberverb.,
C4H 40 4NHg2K , aus vorigem (3,53 g) in 15 ccm W. (-f- 1,12 g KOH) -f- 3,18 g 
Hg-Acetat in 15 ccm W ., griinliches Pulver, 11. in W . — MonoquccTcsilberverb. des 
Phtlialimids, C8H40 3NHgNa, aus Phthalimid u. Hg-Acetat in alkal. Lsg., durch 
A. ais weiBes Pulver gefiillt, U. in W . — Diąuecksilberverb., C8H 40 4NHg2N a, aus 
yorigem u. Hg-Acetat, gelb. Die Lsgg. der beiden Hg-Verbb. des Phtlialimids 
lassen sich ohne Zers. kochen. — Monoquccksilberverb. des Saccharins, C7H 40 4N- 
SHgNa, aus Saccharin u. Hg-Acetat, hellgelbes Pulyer, 11. in W . — Diąueclcsilber- 
verl)., C7H40 !iNSHg2Na, fast farbloses Pulyer. — Triqtiecksilbe>~uerb., C,H4OoNSHg3Na, 
aus yorigem u. Hg-Acetat, durch A. ais griinlichgelbes Pulver gefiillt, 1. in W . — 
Von den Hg-Verbb. des Saccharins ist die Monoyerb. die stabilste. (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 47. 830—33. Detroit [Mich.].) Z a n d e r .

Eobert Roger, Syntliese von Glykolen aus Atrolactinsaure. Die E,k. von
Atrolactinsaureathylester (I) mit Grignardreagens wies yerschiedene Scliwierigkeiten
auf. CH3MgJ lieferte unter gewohnlichen Bedingungen nur geringe Mengen des 
gewiinschten Pinakons, OH • C(C0H 5)(CH3) • CIi2 • OH. Ahnlich yerhielten sich
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C2H 5MgJ, C6H5MgBr u. Anisyl-MgHlg. Gutc Ausbeuten orhielt Vf. erst bei langem 
Erhitzen (11—25 Stein.) des Reaktionsgemisches. — fi-Phenyl-y-methylbutylen- 
fi,y-glykol, OH ■ C(C0II3)(CH3) • C(CH3)2-OH, F. 83,5—84,5°, aus I  bezw. Ben- 
zoylameisensaureathylester u. CH3MgJ. — u ,u ,fi - Triphenglpropijlen- a ,fi -glykol,
O PI ■ C(C0II5)(ęH3) • C(CgH5)2 • OH, F. 70—77°, aus I  u. C0H 5MgBr bezw. Phenylbenzoin 
u. CH3MgJ bezw. 1 Methylbenzoin, OH.C(C0H 5)(CH3).C O 'C (iH6, (aus Benzil u. CII3 
MgJ, F. 65—66°) u. C0H5MgBr. — fi-Phenyl-y-ćithylamylen-fi,y-glykol, OH ■ C(C0H5) 
(CH^-CtCjHJj-OH, F. 70—71°, aus I  u. C2II6MgBr. (Journ. Chem. Soc. London 
1 2 7 . 518—23. Dundee, Univ. Coli.) G o t t s c h a l d t .

H. P. Kaufmann und E. Richter, Eisenchloridreaktion und Bromaddition der 
Enole. {Keto-Enol-Desmotropie. IV.) (III. vgl. K a u f m a n n  u . W o l f f ,  Ber. Dtscli. 
Chem. Ges. 5 7 . 934; C. 1 9 2 4 . II. 373.) Nieht alle Enole addieren in alkoh. Lsg. 
Brom. Die fegw. von negatiyen Gruppen oder stereochem. Hinderung konnen die 
bromtitrimetr. Best. yereiteln. Ebenso geben nieht alle Euole mit FeCl3 charakterist. 
Fiirbungen. Beim Fehlen innerkomplexer Fe- oder FeCl3-Verbb. fallt die qualitative 
u. quantitative colorimetr. Erkennung fort. Zeigen versehiedene Enole des gleichen 
Stoffes Unterschiede in den genannten Rkk., so kann die Kombination beider 
Methoden haufig wertvolle Aufschlusse geben. — Die Vorlierrschaft der Ketoformen 
in den Gleichgewichten der yerschiedenen Formen des Dibenzoylbernsteinsaure- 
athylesters schuf ziemlich ungunstige Verlialtnisse fiir die Best. der Enole, da 
die Aeetylgruppe eine stiirker enolisierende W rkg. ais die Benzoylgruppe liat. Die 
Nomenklatur der 13 mogliclien Isomeren ist eng an die des Diaeetylbernsteinsaure- 
athylesters angeselilossen. Der von B a e y e r  u . P e r k i n  (vgl. Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 17 . ,§0 [1884]) erhaltene fi-Ester (F. 130°) ist ais Racemform der beiden opt. 
inakt. Ketoformen anzuspreehen. Im SchmelzfluB u. in Lsgg. stellt sich der ^3-Ester 
etwa zur Halfte in die zweite opt.-inakt. Ketoform (Mesoform) um, den y-Ester vom 
F. 75°. Der a-Ester, F. 85°, wird aus dem Gemiscli der fi- u. /-Form  uber das 
Na-Salz (mit Na-Athylat in alkoh. Lsg.) durch Zers. mit eiskalter H3S 04 gewonnen, 
monokline Krystalle aus Ilesan , trocken yollig haltbar. Fiir den eć-Ester kommt

nebensteh. Konst. in Frage, welche
CjHjO- OC-C----------------- C • CO .OC2II5 die B. eines konjugierten Enolsalzes

HO • C • C0II5 C8H 6 • C • OH ermoglicht. Der «-Ester gibt mit
FeCl3 eine intensiye blauyiolette 

Rk., die zum colorimetr. Vergleich gut geeignet ist. B r wird durch den a-Ester 
nieht addiert; die Ursaehe hierfiir kann in der Hiiufung negatiyer Radikale oder in 
stereochem. Griinden gesucht werden. — Das durch Na-Athylat aus beiden Keto- 
estem zu gewinnende Na-Salz wird in wss. Lsg. teilweise hydrolysiert u. scheidet 
beim Ans&uern ein Gemisch der cis-trans-isomeren Halbenole (a^fi-  u. a 2,fi-Ester) 
alś 01 ab. Die Halbenole konnten nieht getrennt werden. Das aus «-Ester mit 
der einem Halbenol aquivalenten Menge NaOH u. Zers. mit verd. H,SO., ge-
wonnene Ol gab eine intensiy rotc FeCl3-Rk. («„,^-Ester); sein Gehalt an Ku/9-Ester 
wurde zu ca. 12% bestimmt. Das Ol ketisiert schnell; nach 8 Tagen zeigte die er- 
starrte Krystallmasse weder Br-Addition noch FeCl3-Rk. — Die Ozonspaltung der 
Halbenole ergab B. des Halbenol-Ozonids, durch Uberozonisation Spaltung zu 
Benzoeąiiure u. Benzoyloxalylessigester. Letzterer enolisiert infolge der starken 
Enolisierungstendenz der Oxalylgruppe, das entstehende Euol lagert 0 3 an, die 
Spaltung des Ozonids ergibt Oxals£ure u. A .; daneben war noch Glyoxylsaureester 
zu erwarten, der jedoch (warscheinlich wegen der B. schwer zu isolierender Hydrate) 
nieht nachgewiesen werden konnte. — Die Umlagerung des «-Esters yerlauft sehr 
schnell; dadurch wird erklartlich, daB der Nachweis des Ku^-Estera, der ais Zwischen- 
prod. der Umlagerungen aller Isomeren anzusehen ist, nieht gelungen ist. Unter- 
sucht wurden die Einsteilungen der Gleichgewichte der fi-, y- u. a-Esters in CH3OH,
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A., Bzl. u. CSj. Auch der « 3,^?-Ester war colorimetr. nicht zu erkennen. Die Um- 
wandlungsgescliwindigkeit der Halbenole ist demnaeh so groB, daB sie ais Zwischen- 
stufe experimentell nicht nachweisbar sind.

Fiir den Plienylformylessigester sind drei Isomere anzunehmen:
C6Hs .C-CO-OC2H6 C0H6 • C • CO • O C,H5 C6Hs .CH-CO-OC2H6 

H-Ó-OH- HO-fc-H O : CH
tó-Ester (fl.) /-Ester (F. 110°) Aldo-Ester

D er nach W is lic e n u s  u. Ekbe (vgl. L iebigs Ann. 4 2 1 . 119; C. 1 9 2 1 . I. 147) 
dargestellte Ester wurde von /-E ster teils durch VakuumdesŁ, teils durch Uber- 
fuhrung in das Cu-Salz befreit, wobei der reine Ci-Ester vom K p .10 136° erhalten 
wurde. Der Enolgehalt wurde zu 89,64% bestimmt, nach 3 Stdn. war er auf 74,9% 
gesunken. Mit FeCl3 setzt sich der «-Ester glatt um. Da kein ais Testlsg. zur colori
metr. Best. geeignetes ketonfreies P raparat erhalten werden konnte, wurde Hexan 
ais Losungsm. verwandt; diese Lsg. enthiilt nur «-Ester, da der /-E ste r prakt. unl. 
in Hexan ist. Zur Darst. der Vergleichslsg. konnte /-E ste r mit beliebigem Keton- 
gehalt benutzt w erden; zur Beschleunigung der Umlagerung wurde 6 Stdn. auf 60° 
erwfirmt u. einige Zeit bei Zimmertemp. stehen gelasseu. Der Gehalt an or-Ester 
betrug 98%. — Der nach M ich ae l (vgl. L iebigs Ann. 3 9 1 . 235; C. 191 2 . II. 1449) 
dargestellte y-Ester hatte F. 103—104°. Die Enolbest. mit Br ergab 98,36—98,7% 
Enol. Mit FeCl3 entstand keine Fiirbung. — Die Gleichgewichtseinstellungen des 
u- u. /-E sters wurden in CS* u. Chlf. gemessen. Es erfolgte stets Anreicberung 
des «-Esters auf Kosten des /-E sters, so daB letzterer im Gleicligewicht schlieBlicli 
zuriicktritt. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 8 . 216—22. Jena, Univ.) Z a n d e r .

James F. Morris und F . 0. Cummings, Eleklrolytisclie Darstellung von 
■p-Phenylendiamin, Aminosalicylsaure, Bernsteinsdure und llydrozimtsaure. p-Phenylen- 
diamin wurde aus p-Niframlin mit Kohlenkathode u. Bleianode, konz. HC1 ais 
Kathoden- u. verd. H^SO.! ais Anodenfl. zu 91,5% der tlieoret. Ausbeute bei 84°/0 
Stromausnutzung erhalten. — Aminosalicylsaure wurde durch Bed. von Benzolazo- 
salicylsaure mittels TiCls zu 94% der Theorie erhalten, das Reduktionsmittel wurde 
durch elektrolyt. Bed. regeneriert (fast theoret. Stromausnutzung). — B e r n s te in -  
s a u r e  konnte sowohl aus Fumarsiiure w.ie, aus Maleinsiiure durch elektrolyt Bed. 
gewonnen werden, im ersten Falle zu 82,5% der Theorie mit 77% Stromausbeute, 
im zweiten zu 90,5% mit 82%- Doch hat die Yerwendung von Fumarsiiure den 
Vorteil, daB kein Diaphragma erforderlich ist. — llydrozimtsaure entstand aus 
Zimtsiiure bei elektrolyt. Red. zu 91% der Theorie bei 83% Stromausbeute. (Ind. 
and Engin. Chem. 1 7 . 305—7. Cambridge [Mass.], Massachusetts Inst. of Technol.) Sp.

Marcel Godchot und Pierre Bedos, Uber die beiden l,3-Dimethyl-cyclo-hexa- 
none-{4) und die entsprechenden Dimetlujl-cyclo-hexanole. (Vgl. C. r. d. 1’Acad. des 
sciences 1 8 0 . 295; C. 1 9 2 5 . I. 1491.) Durch Eiuw. von CH,MgJ auf das 1-Me- 
thyl-3-chlor-cyclo-hexanon-(4) vom Kp.la 110—112° erhielten Vff. ein neues 1,3-Iti- 
methyl-cyclo-hexanon•{■£), C8H 140 ,  stereoisomer mit der lange bekannten Verb. 
gleicher Konst., da es ebenfalls zur y-Hethyl-d-acetylvaleriansaure oxydiert wird 
(vgl. G o d c h o t ,  Buli. Soc. Chim. de France [4] 3 3 . 963; C. 1 9 2 3 . III. 1219). Ober 
das Semicarbazon (F. 125—126°) gereinigt, bildet es eine angenehm rieehende Fl., 
Kp. 171° (korr.), D .’°4 0,9004, nD10 =  1,4429, Mol.-Refr. 37,09 (ber. 37,00). Oxim, olig. 
Da nach v. A u w e r s  ( L ie b ig s  Ann. 4 2 0 .  91; C. 1 9 2 0 . 1. 631) u. S k i t a  ( L ie b ig s  Ann. 
4 2 7 .  255; C. 1 9 2 2 . III. 911) die cis-Verbb. im allgemeinen hohere D.D. u. Indices 
u. kleinere Mol.-Refrr. besitzen, ware dem bekannten Keton [Kp. 176,5° (korr.), D .184
0,9124, n ,,10 =  1,446, Mol.-Refr. 36,8] die cis-Form, dem neuen die fcraus-Form zu- 
zuschreiben. Ersteres haben Yflf. ubrigens auch aus dem l-Methyl-3-chlor-cyclo- 
hexanon-(4) vom Kp.„3 80—82° (1. c.) u. CHaMgJ synthetisiert — Zu jedem der beiden



1925. II. D . O b g a n is c h e  C h e m i e . 27

Ketone gehoren zwei stereoisomere Alkohole. Die beiden vom cis-Keton abgeleiteteu 
sind bekannt. Das cis-l,3-Dbnethiyl-cyclo-hexan-trans-ol-[4) [Kp. 175—176° (korr.),
D .1̂  0,9119, nD10 =  1,458, MoL-Befr. 38,3 (ber. 38,34)] wurde von S a b a t i e b  u . 
M a i l h e  (C. r. d. l ’Acad. des sciences 142. 553 [1906]) u. S k i t a  (1. c.) dargestellt, 
von letzterem durch Hydrieren des cis-Ketons mit Na. Das cis-l,3-Dimethyl-cyclo- 
hexan-ds-ol-(4) wurde von S k i t a  (1. c.) durch Hydrieren des Ketons in saurer Lsg. 
u. ebenso von Vff. in Eg. (-)- PtOs) erhalten; Kp. 176° (korr.), D .104 0,9167, n D18 =  
1,4567, MoL-Befr. 38,01; Phenylurethan, olig; Alloplianat, F. 184°. Yon den beiden 
trans-l,3-Dimethyl-cyclo-hexanolen-(4) erhielten Vff. das eine durch Hydrieren des 
trans-Ketons mit Na in Ggw. vou NaHC03; Kp. 176—177° (korr.), D .*°4 0,9004, 
n D16 =  1,4536, Mol.-Befr. 38,47; Phenylurethan, olig; Alloplianat, F. 149°. Beim 
Hydrieren des Ketons in Eg. (-f- P t0 2) entsteht ein Gemisch beider Alkohole vom 
Kp. 173—175° (korr.). Das Gemisch ihrer Allophanate konnte mit A. in ein wl., 
ident. mit dem eben beschriebenen, u. ein 11., F. 135—136°, getrennt werden, welcb 
letzteres dem stereoisomeren Alkohol entspricht. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 1 8 0 . 
751—54.) L in d e n b a u m .

George Armand Bobert Kon und Beginald Patrick Linstead, Die Chemie 
des Dreikohlenstoffsystems. IV. E in  Fali von verzogerter Beioeglicheit. (HI. vgl- 
Journ. Chem. Soc. London 1 2 7 . 616; C. 1 9 2 5 . I. 2685.) Es werden einige Falle 
beschrieben, in denen die Beweglichkeit der doppelten Bindung des Dreikohlen- 
stoffsystems so beeinfluBt ist, daB eine Isolierung beider isomerer Formen moglicli 
w ird, ohne daB durch die Methoden der Darst. das Gleichgewieht sehr bald nach 
der Seite der stabilsten Form gedriingt wird. Durch Behandlung mit Zinkmethyl- 
jodid werden die Chloride der Siiuren I  u. I I I  in die Ketone I I  u. IV yerwandelt, 
die nachweislich voneinander verschieden sind. N ur in Ggw. von Na-Athylat wird 
die Beweglichkeit dieses Dreikohlenstoffsystems wieder so erhoht, daB beide Ketone 
gleich lebhaft mit Na-Malonester die Verb. Y bilden, welche durch Verseifung das 
gut krystallisierte 3,5-Diketo-l,l-diathylcyclohexan liefert (Yl). In jedem Fali wird 
sich erst ein bestimmtes Gleichgewieht zwischen den beiden Formen einstellen; je 
nach dem zugesetzten Reagens u. der Neigung der betreffenden Form, mit ihm in 
Wechselbezieliung zu treten, werden die Rkk. unter Begunstigungen der einen 
oder der anderen Form ablaufen, wobei irreyersible Vorgange nicht ausgeschlossen 
scheinen. W urden die Saurechloride der isomeren Siiuren Y II  u. V II I  mit Zink- 
methyljodid behandelt, so wurde ein u. dasselbe Keton erhalten, das unter ge- 
wohnlichen Bedingungen wohl ^5,y-Struktur besitzt (IX), aber unter gewiasen Um- 
standen (Kondensation mit Malonester) auch in der «,/?-Form reagieren kann. Es 
ist in yielem dem «/e£o-Hexenylaceton analog. Im Gegensatz zu den Ketonen I I  
u. IY  (mit offener Kette) besitzt das Dreikohlenstoffsystem in den ringformigen 
Substanzen (YII—IX) einen groBeren Grad von Beweglichkeit, was yielleicht mit 
der Tendenz der doppelten Bindung, in Richtung eines 5- oder 6-gliedrigen Ringes 
zu wandem, zusammenhSngen mag.

I  p sS 6> C —CH • C02H ->- S25 5> C = C II  • COCH3 I I  9***' ̂ / > C = C H  • C 02H Y II
'>'2£15

i i i  Ch 3Cc h > c - c h 2- c o 2h  — -> c h 3Cc h > c - c h 2- c o c h 3 i y

y  *̂2̂ 5̂  p ^ C H 2------------- ^ 2̂ 5̂ . p^C H a^C O ^pTT y r
v  a H s ^ ^ C H l C O . ą H ^ . C O ^ ^ 2  ^  ^ C H 2 • C O ^  2

V m  S ' . ch> c -ch- co ĥ  S ^ C-CĤ CH» IX
V o rs u c h s te il .  d -A th y l-A r-hexen-fi-on (II), Kp .14 59° oder Kp. „ 0 164°, 

[R jJd  =  39,75, Geruch Shnlicli wie Mesitylosyd. Darst. aus ^?,|?-Diathylacryl-
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saurechlorid u. Zinkmethyljodid in benzol. Leg. — Semicarbazon, C9H 17ONa, Nadeln 
aus Essigester-PAe. F. 159°. Die Oxydation mit KMnO< oder Ozon ergibt Diathyl- 
keton. Die Kondensation mit Na-Malonester fiihrte zu einem nicht krystallisations- 
fahigen Ester, der nach Verseifen Diathyldihydroresordn, C,0H 18O2 (VI), Nadeln, 
F. 113° (aus Bzl. u. PAe.), ergab. — S-Athyl-A6-hexen-fi-on (IV), Kp .13 57° oder 
K p .766 1 63—164°, [Rl ]d  =  38,93; Darst. -wie das «,^Hsomere aus ^-Athyl-///*- 
amylensiiurc. Keinigung iiber das Semicarbazon (F. 144—145°). Oxydation mit Ozon 
in Lsg. von Chlf. fiihrt nur zu Acetaldehyd (nicht Diiithylketon). Die Konden
sation mit Na-Malonester verlief mit gleicher Ausbeute (50°/0) wie bei dem u.fi-Iso- 
meren.

U m la g e r u n g  des u ,fi-  u. ^ ? ,/-K e to n s . Reines fi,/-K eton wird mit einer 
k. Lsg. von 0,5 g Na in 10 ccm A. gemischt u. 28 Stdn. belassen. Dann W. zu- 
setzen u. die Ketone mit A. isolieren durch Uberfuhren in ihre Semicarbazone. 
Sie bestanden aus einem eutekt. Gemiscli yon 80% der u,fi- u. 20% der fi,/-Sem i
carbazone. Der Betrag der Isomerisation des ^ /-K e to n s  betriigt somit 15%. Um- 
gekehrt war der Betrag umgewandelten <z,/9-Ketons 35%. Mit HBr bei 0° be- 
handelt tritt nur eine Umwandlung des ^5,y-Ketons in der Hohe von 5% ein. Voll- 
stśindige Isomerisierung des «,^?-Ketons erfolgte durch Kochen mit 25%ig. H2S 04 
am RiickfluB. Umgekehrt wurde, auf die gleiche Weise behandelt, das fi,/-K eton 
unver;indert zuriickerhalten. — A 1-cyclo-]?cntencssigsaure (VIII) w ird in das Saure
chlorid (Kp.23 75°) ubergefiihrt u. dieses mit Zinkmethyljod in A l-cyclo-Pentenyl- 
aceton (IX) yerwandelt. Das iiber die Semicarbazone gereinigte Keton zeigte 
Kp.„ 69° u. Kp .765 186° u. [R l]d =  36,91. Dasselbe Keton wurde auch von cyclo- 
Pentylidenessigsaure (VII) aus erhalten, dereń Siiurechlorid K p .,3 69° zeigt. Die beiden 
Semicarbazone F. 189° u. 138°. — ci-Atliyl-/l'-cyclopentenylaccton wird durch Athy- 
lierung von IX  erhalten, Kp .,4 84—86°. — Semicarbazon, Cn H 10ON3, Blattchen aus 
A., F. 167°. — IX  konnte durch Methyljodid u. Na-Methylat nicht metliyliert 
werden. In geringer Ausbeute war es moglich: U - cyclo - Pentylidenpropio-
nitril wird zu iiberschUssigem Mg-Methyljodid in A. gegeben; nach der heftigen 
Rk. noch 1 Stde. erwlirmen, Mg-Verb. zers., W asserdampfdest., ausathern. Man 
erhiilt wenig Keton neben viel Ausgangsmaterial. Isolierung des Ketons ais Semi
carbazon, C10H 17ON3, aus PAe. u. CHJOH Blattchen v'om F. 181—182°. (Journ. 
Chem. Soc. London 1 2 7 . 815—21. London, Imp. Coli. of Sc. and Techn.) H o r s t .

S. C. J. 01ivier, iiber die Konsłitułion des Kautschukmolekiils. Krit. Betrach- 
tungen iiber verschiedene in den letzten Jaliren aufgestellte Konstitutionsformeln 
des Kautschuks. (Rec. trav. chim. Pays-Bas 44. 229—38. Wageningen, Inst. 
Agronomiąue.) Z a n d e r .

W. WoHmer, U ber die Bitterstoffe des Hopfens. II. (I. vgl. Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 49. 780; C. 1916.1. 1077.) Die Veróffentlichung der Verss. ist durch die Ar- 
beit von W i e l a n d  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 102; C. 1925. I. 1184) yeranlaBt. — 
Lupulon unterscheidet sich vom Ilunndon  dadurch, daB es eine OH-Gruppe weniger 
u. den Rest C5H0 mehr enthiilt; es enthalt auBer der Enolbindung 3 Doppel- 
bindungen, die in den Seitenketten liegen u. bei Hydrierung 6 H-Atome binden. 
Mindestens die wie beim Humulon ais i-Pentan abspaltbare C6-Gruppe muB un- 
gesattigt sein. Bei der groBen Analogie des Lupulons u. Humulons ist es wahr- 
scheinlich, daB die Doppelbindungen bei beiden gleich yerteilt sind. Der Ring 
muB die Enolgruppe enthalten u. die Moglichkeit bieten, noch ein zweites OH zu 
bilden. Bei der katalyt. Hydrierung von Lupulon entsteht unter Aufnahme yon 
8 Atomen H  ein Hydrierungsprod., das unter Aufnahme von 1 Atom O zu Tetra- 
hydrohumulon osydiert werden kann; aus diesem kann durch weitere Hydrierung 
nicht das erwartete Tetraoxyprod. CI6H 240 5 erhalten werden. Bei Spaltung 
mit NaOH liefert Tetrahydrohumulon Hydroliumulinsaure u. (wahrscheinlicli Iso-)
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Capronsdure. Aus diesen Ergebnissen leitet Vf. neben- 
3tehende Formel fiir Lupulon ab. In der Formel ist 

i  Rj R3 gleicli C10H20O, C10H16O oder am wahrsehein-
lielisten C10H 18O; R3 ist C6H U oder C6H 7 oder am wahr- 
scheinliclisten C6H9. — Lupulon, C2eHS80 4 (statt C25H3(s0 4 
wie L i n t n e r  u . B a r t h , Ber. Dtscli. Cbem. Ges. 31 . 
2023[1898] angeben); F. nach 3-maligemUmkrystallisicren 

aus CH3OH 90,5—92° (unkorr.). Bei Hydrierung entstelit Dimethylathyhnethan u. 
ein Prod., dessen Tribenzoat C2lH3iOi in farblosen Nadeln, F. 164—165°, erhalten 
wurde. Bei Oxydation der Hydrierungslsg. wird erhalten: Tetrahydróhumulon, 
F. 82—84°, schwach gelblich, gibt ein gelbes in Pb-Acetat 1. Pb-Salz u. ein grtines 
Cu-Salz. Bei Red. entstehen naelieinander Ycrbb., dereń Tribenzoate F. 1C2—163° 
bezw. 184—185° haben. (Ber. Dtscli. Chem. Ges. 5 8 . 672—78. Miinchen, Teclin. 
Hochsch.) H e s s e .

Jam es F . N o rris  und A v ery  A. A shdow n, Die Reaktionsfahigkeit von Atomen 
und Gruppen in  organischen Yerbindungen. I. Die relativen Reaktionsfahigkeiten 
des Hydroxyhvassersfoff's in  gewissen Alkoholen. Vff. messen die Gescliwindigkeit 
der Rkk. zwisclien dem Hydroxylwasserstoff einiger Alkohole u. p-Nitrobenzoylehlorid, 
da letzteres bei 25° innerhalb 10 Stdn. in den meisten Fallen geniigend in Rk. ge- 
treten ist, um die Berechnung der Reaktionsgeschwindigkeit zu gestatten. Ais 
Losungsm. wurde in allen Fallen A. yerwandt. Die Geschwindigkeitskonstanten 
aller untersuchten Alkohole wurden bei 25° bei der Konz. 1 Mol. Alkohol u. 1 Mol. 
p-Nitrobenzoylchlorid in 1000 g A. bestimmt. Die Konstantę des Methylalkohols 
war die Iwchste, 0,184; zum Vergleich gegen die an dereń Alkohole wurde dieser 
W ert =  100 gesetzt. F ur die untersuchten Alkohole ergibt sich dann: Methyl
alkohol 100, A. 45,7, n-Pi-opylalkoliol 35,9, n-Butylalkohol 40,2, i-Butylalkohol 16,7,
i-Propylalkohol 5,4, sek. Butylalkohol 4,0, tert. Butylalkohol 1,46, Benzylalkohol 9,3, 
ft-Phenylathylalkohol 21,6, y-Phenylpropylalkohol 10,7. Der EinfluB der Struktur 
wird eingehend besprochen. — Bei der Unters. der Reaktionsfahigkeit der C-Cl- 
Bindung wurde gefunden, daB das Verhaltnis, in dem Diphenylchlormethan mit A. 
u. i-Propylalkohol reagiert, 1 :9,4 ist, wenn das Clilorid in groBem UberscliuB von
A. gel. ist (Rk. erster Ordnung). Bei p-Nitrobenzoylclilorid ergab sieli fiir diese 
beiden Alkohole (ais Rk. zweiter Ordnung) 1:8,5, bei Benzoylchlorid (ais Rk. erster 
Ordnung) 1 :10. Anscheinend sind die Reaktionsfiihigkeiten des IIydroxyhvasser- 
stoffs in diesen beiden Alkoholen yon derselben GroBenordnung diesen giinzlich 
verschiedenen Verbb. gegenUber. — Die Mengen der gebildeten HC1 konnten nicht 
durch direkte Titration gemessen werden, da durch den Zusatz yon Alkalien gleich- 
zeitig das Acylchlorid hydrolysiert wurde. Ais zweckmitBig erwies sich die Ver- 
wendung von eiskaltem Dimethylanilin (1 ccm zu 5 ccm der zu untersuchenden 
Probe), welches sofort mit der Saure reagierte; das gebildete, in A. unl. Salz wurde 
durch Zusatz von Eiswasser zur Lsg. gebraeht. Die Mischung wurde ł/» Min. ge- 
schiittelt, dann wurden 10 ccm CS2 hinzugefugt, die die organ. Prodd. mit zu 
Boden nalimen. In der uberstehenden wss. Scliicht w urde dann mit NaOH titriert, 
ohne die CS2-Schicht abzutrennen. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 837—46. Cam
bridge [Mass.], Inst. of Technol.) Z a n d e r .

W a lte r  G. C hristiansen  und A rth u r  J . N o rto n , Antimonyltartrate einiger 
organisclier Basen. Eine Reihe yon Antimonyltartraten organ. Basen wurde dar- 
gestellt u. ihre toxikolog. u. trypanocide W rkg. untersucht; jedoeh erwies sich 
keine der neuen Verbb. ais dem Brechweinstein iiberlegen. Die Alkylantimonyl- 
tartrate bilden sieli leicht aus Ag-Antimonyltartrat u. Alkyljodid; die Antimonyl
tartrate yon Aminen werden aus Ba-Antimonyltartrat u. dem Sulfat der Base dar-
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gestellt; ebenso liiBt sięb Li-Antimonyltartrat leicht aus dem Ba-Salz gewinnen. 
Das Antimonyltartrat des s.-p-Diaminodiphenylthioharnstoffs lieB sich nicht nach 
den iiblichen Verff. darstellen; dies gelang erst iiber die Darst. der Antimonylwein- 
siiure (aus dem Ba-Salz in k. W . +  verd. H2S 04), dann Zusatz der gepulverten 
Base. s.-p-Diaminodiphenylthioharnstoff wird durch sd. W . zers., das Zersetzungs- 

prod. (Zers. bei 289—290°) scheint mit p-Diplienylendithio- 
liarnstoff von nebenstphender Konst. ident. zu sein. Die 
Ester der Antimonylweinsaure wurden amorph erhalten, 
die Salze der Aminę krystallin.

V er 'su ch e . Benzylaminantimonyltartrat, C0II5• C H ,• 
NHs[C4H 4O0(SbO)]-f- '/ 2 H20 , vertragliche Menge.20 mg/kg.
— Phenylhydrazinantimonyltartrat, enthalt 1H20 ,  gelbe 
Krystalle, 20 mg/kg. — p-Aminoacctophenonantimonyltartrat, 

hellrosa, 30 mg/kg. — m-Carboxyanilinantimonyltartrat, purpurne nadel&hnliche 
Krystalle, enthalt 1H 20 , 20 mg/kg. — p-Aminoacetanilidanłimonyltartrał, CH3*CO* 
NH-C8C4 •NII3[C4H4Oe(SbO)] HjO, hellbraunes Pulver, 30 mg/kg. — Benzidin-
antimonylłarłrat, enthalt 3H 20 ,  farblose nadelahnliche Krystalle, 30 mg/kg. — 
.Hea:amethylenantimonyltartrat (offenbar ist Hesamethylentetraminantimonyltartrat ge- 
meint. Ref.), 20 mg/kg. — s.-p-Diaminodiphenylthiohamstoffantimonyltartrat, hell- 
rotes Pulyer, sintert bei 295—300°, ist aber bei 310° noch nicht geschm., 30 mg/kg.
— i-Propylantimonyltartrat, 20 mg/kg. — n-Butylantimonyltartrat, 20 mg/kg. (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 47. 876—81. Boston [Mass.], H akvabd  Medical School.) Zan.

W . R. Omdorff und M. S. P a te l, o-Kresoltetrachlorphtlialein, einige seiner Deri- 
vałe und i-o-Kresoltetrachlorphthalein. Zur Darst. groBerer Mengen o-Eresolteira- 
chlwyldhalein, Ca2H 140.,Cl4 (I), wurde die Methode von A rn o ld  (vgl. Journ. Americ. 
Chem. Soc. 46. 489; C. 1924. I. 1923) dahin abgefindert, daB rauchende H 2S 04 ais 
Kondensationsmittel yerwandt wurde. 100 g Tetrachlorphthalsaure wurden mit 
200 g o-Kresol erhitzt, bis kein W. mehr entwickelt wurde; dann wurden 55 ccm 
15%ig. rauchender H2S 04 zugcfiigt u. die Mischung 10 Stdn. auf 140° erhitzt; Aus
beute 84%. — Diacetat, aus CH3OH, F. 207—208°. — Dibenzoat, aus A., i?1. 198 
bis 200°. — (Dibrom-o-]cresol)-tetrachlorphthalein, C22H 120 4Cl4Br4 (II), aus I  u. Brom 
(die beiden Br-Atome wahrscheinlich in o-Stellung zu den Hydrosylen), aus CII30H , 
F. 270—271°, 11. in w. A., 1. in CH3OH; die Lsg. in verd. Alkalien ist hellblau, in 
konz. Alkalien dunkclblau. — Diammoniumsalz, dunkelblau. — Disilbersalz, hell
blau. — Wahrend I I  selbst farblos ist, sind die Salze durch blaue Farbę aus- 
gezeichnet (Ubergang der lactoiden Form in die chinoide durch Salzbildung). — 
Diacetat, aus CH3OII, F. 237—239°. — Dibenzoat, aus Bzl. durch Aceton, F. 176 
bis 178°. — Dimetliylatlier, aus Aceton, F. 245—247°, farblos, unl. in wss. Alkalien,
1. in alkoh. sd. Alkalien (farblos). — Diathyldther, aus CH3OII, farblos, F . 172—175° 
(Zers.). — (Dinitro-o-kresolj-tetrachloiphthalein, C22I I , ,0 3NaCl4 (H I), aus I  durch 
Nitrierung in Eg. konz. HaS04 (die beiden Nitrogruppen wahrscheinlich in 
o-Stellung zu den Hydroxylen), aus Aceton, F. 232—234°, hellgelb, fast unl. in A ., 
CH3OH u. Bzl., 1. in h. Aceton. — Diacetat, aus A ., enthalt 1 Mol. W ., das bei 
140° abgegeben wird, das wasserfreie Prod. schm. bei 206—208°. — I I I  absorbiert 
unter Dunkelbraunfiirbung 3 Mol. NH3, die beim Stehen an der Luft oder beim 
Erhitzen au f 100° wieder abgegeben werden. — 2-{2’-Oxy-3'-methyTbenzoyl)-3,4,5,6- 
tetrachlorbenzoesaure, C16Ha0 4Cl4, nach der Methode von U l l m a n n  u . S c h m i d t  
(vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 52. 2098; C. 1920. I. 528) aus Tetracblorphtbalsaure- 
anhydrid u. o-Kresol (-)- A1C13 in Acetylentetrachloridlsg ), aus Eg., hellgelb, F. 217 
bis 220°, 11. in A., Eg., Bzl. — i-o-Kresoltetrachlorphthalein, C22HU0 4C14 (IV), aus 
yorigem (30 g) u. o-Kresol (16 g) mit SnCl4 ais Kondensationsmittel (8 Stdn. au f 
110° erhitzen), aus CHsOH, farblos, F, 261—263° (Zers.), 11. in CH30H , A., 1. in A.,
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H jO

Bzl., 1. in Alkalien mit blauer Farbę, iu konz. H 2S04 mit roter Farbę. Die Rk. 
verliiuft nach dem Schema:

S|CHI

' V / 0 H  c h 3

f e s *  +  r > H - *
C J / ^ Y ^ C Z - O  , C i f  Y ^ C “ 0
at Jci cii 'ci

ci ci
In IY ist eine OH-Gruppe in o-Stellung, die andere in p-Stellung, wiihrend 

bei I  beide OH-Gruppen in p-Stellung sind. (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 7 .  863 
bis 867. Ithaca [N. Y.], Cornell Univ.) Z a n  d e r .

Fred. R. Lorriman, Einigc Derwate des Acenaphthens. (Vgl. Proc. Trans. 
Roy. Soc. Canada [3] 18 . Sekt. III. 119; C. 1 9 2 5 . I. 1405.) Naphłhabaurcanhydrid 
u. 4-Bromnaphthalsaureanhydrid sind bei der Rk. von F b i e d e l  u . C e a f t s  nieht 
statt Phrtialsiiureanhydrid yerwendbar. Phthalsaureanliydrid gab mit frisch dest. 
A1C13 u. Acenaphthen in Bzl. bei Zimmertemp. 90°/0 Ausbeute an 4-Acenaphthoyl- 
benzoesaure (vgl. G r a e b e ,  L i e b i g s  Ann. 3 2 7 . 100; C. 1 9 0 3 . I. 1227) ohne B. yon 
o-Benzoylbenzoeaiiure. Jene gab bei 10 Min. langem Schmelzen mit KOH bei 225" 
neben Phthalsiture u. Acenaphthen, die die Hauptmenge bildeten, aueh etwas Benzoe- 
siiure u. 4-Acenaphthoesaure. Mit Essigsiiureanhydrid gibt 4-Acenaphthoylbmzoesaure 
bei kurzem Erhitzen auf dem Wasserbad ein Acetylderiv. vom F .  131—132°, 1. in 
Bzl. u. AcjiSton, unl. in A., bei 1 angorom Erhitzen auf 100° ein aueh aus dem 
yorigen durch Erhitzen auf 165° erhiiltliches Prod., das bis 300° nieht schm. — 
Phenyl-4-acenaphthylphthalid, C26H 160 2 (I.), neben etwas o-Benzoylbenzoesaure bei 
Erhitzen des Einwirkungsprod. von A1C13 auf PhtlialsSureanhydrid in Bzl. mit Ace
naphthen u. Essigsiiureanhydrid in Bzl., F .  216—217°, 1. in Chlf., A., h. Bzl. u. h. 
EssigsSure, wl. in h. A. Es lost sich in konz. Alkalilsg., fallt aber wieder bei Yerd. 
— 4,o-Dicarboxy-l-naphthylph.enylphthalid (II.), aus I. durch Oxydation. Das An- 
hydrid hat F . 291°. — 4,5-Dicarboxy-l-naphthyl-o-carboxyphenylmethan (III.), aus II. 
durch Red. Anhydrid hat F .  206°. Sein Ba-Salz gibt bei Dest. a-Naplithyldiphenyl-

— COOH

C-----COOH

O

C : O
methan. — o-Carboxyphenylphenyl-4-acenaphthyl- 

- n n w  meihan, I I0 2C • CSH4. CH(CeHs) . C12H9, F. 220°, sil.
in Chlf., Aceton u. h. Bzl. Methylester, F. 135 

-COOH bis 136°. — 4-Accnaphthyldiphmylmcthan, CnH0-
CH(CeH5)2, F. 176°, sil. in Bzl. u. Toluol, gibt keine- 
Verb. mit Pikrinsaure. — 4,B-Dicarboxy-l-naph- 

-COOH thyldiphenylcarbinol, (C8H 5),C(OH) • Cl0II5(CO2H)s,
1. in A. u. Essigsiiure, F. des Anhydńds 209°. —  

4,o-IHcarboxy-l-naphthyl-p-carboxypheiiylphthalid, analog i., 1. in Bzl., Chlf., Aceton, 
CH40 ,  F. des Anhydrids 245°. — o-Carboxyphenyl-p-tólyl-4-ace?iaphthylmethan, 
HOjC • C6H 4 • CH(C,H7) • C12H9, F. 210°. Methylester, F. 147°. — Phenyl-p-tolyl-4-ace- 
naphthybnethan, C6H 5 - CII(C7H 7). C)3H8, F. 209°, 1. in A. u. h. Essigsfiure. — 4-Ace-
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naphthylphthalid, F. 206°. — o-Carł>oxyphenyl-4-acenaplitliylmethan, I I0 2C • C. II, • CH2 • 
C12H9, F. 215—216°, 1. in Chlf., li. Bzl., h. Essigsiiurc. — 4-Acenaphthylphenyl- 
mcthan, C6H 5 ■ CH2 • C12H0, F. 111—112°, sil. in Bzl., 1. in h. Essigsilurc. — 4-Benzoyl- 
naphthalsaure, C6H 6-CO-C10H5(CO2II)2, F. des Anlujdrids 194°. — 4-Benzylnaphthal- 
saure, C8H6 • CIi2 • CIor i5(C02H)2, F. 162° (aus li. A.). Anhydrid, F . 170°. — (u)-4-Benzyl- 
naphthalin, F. 59°.— o-Carboxybenzoylnaplithalsdure-l,d, H 0 2C • C0H 4 • CO • C10H r,(CO2H)2, 
F. des Anlujdrids 234°. — o - Carboxybenzylnaphthalsdure-l,4, I I0 2C • C0Hi • CH2 ■ 
C10H 5(CO2H)2, F. 266°, 1. in li. Essigsiiurc, wl. in h. Aceton, unl. in A. u. Bzl. 
(Journ. Americ. Cliem. Soc. 47. 211—16. Toronto [Canada], Univ. of Toronto.) Sr.

James B. Conant und Robert E. Lutz, Ungesattigłe 1,4-Diketone. I. Halogen- 
derivate des Dibenzoyliithylens und verwandter Substanzen. cis- u. trans-cc,fi-Di- 
benzoylathylen addieren sclmell B r u. Cl; beide Formen ergeben dasselbe Dibromid; 
mit Cl entstehen 2 stereoisomere Dicliloride. Jede Form ergibt hauptsaehlich ein 
Diclilorid, daneben eine geringere Ausbeute des Isomeren. Beide Dicliloride bilden 
durcli Dehydratation das gleiche Dichlordiphenylfwan; beim Erhitzen in alkoli. Lsg. 
verlieren beide 1 Mol. HC1 unter B. eines lioćhsclim. Dibensoylehlorathylens. Ein 
stereoisome>-es DibenzoyleMorathylen entsteht aus Dibenzoylacełylen' (I) (vgl. D u p o n t ,
C. r. d. l’Acad. des sciences 158. 1349; C. 1914. II. 21) durch Addition von HC1. 
Dieses kann durch Bestralilung in Ggw. von Jod in das hochsehm. Isomere iiber- 
gefiihrt werden. Die isomeren Dibenzoylelilorathylene sind zweifellos cis u. trans. 
Da ihre Konfiguration nocli nicht endgultig festgestellt werden konnte, wurde das 
labile (wahrsclieinlich cis) ais a, das stabile ais /3 bezeichnet, unter der Annahme, 
daB das labile durch Bestralilung in das stabile Isomere iibergeht. — In der gleichen 
Versuehsreihe wurden mit Br nur ein a,fl-Dibcnzoyl-a,{}-dibromathan u. nur ein 
a,fi-Dibenzoyl-cc-bromathylen erhalten. Letzteres entsteht sowolil aus dem ersteren 
durch IIBr-Abspaltung ais auch durch Anlagerung von HBr an I ;  es wird durch 
Bestralilung mit Sonnenlicht in Ggw. von Jod nicht isomerisiert u. soheint der 
stabilen Cl-Verb. zu entsprechen. — Die Addition von Br u. Cl an I  scheint primar 
zu niedrigschm. cis-Dihalogeniithylenen zu fuhren, die durch Bestralilung in die 
stabilen trans-Verbb. umgelagert werden. Die neben den cis-Verbb. gleiclizeitig in 
geringer Ausbeute entstehenden trans-Verbb. scheinen sekundar aus den cis-Verbb. 
entstanden zu sein. — a,ft-Dibenzoylatha)i entsteht bei Zimmertemp. aus Brom- 
dibenzoyliithylen u. Dibromdibenzoylathylen durch Red. mit TiCls. Da Dibenzoyl- 
bronidtlian unter gleichen Bedingungen durch TiCL, ebenfalls zu II red. wird, kann 
dieses sehr wohl ais Zwischenprod. der Rk. angenommen werden. — In der Reilie 
der entsprechenden Cl-Verbb. fiihrt die Red. nur bis zum Dibenzoylchlordthan, 
welches weder bei Zimmertemp. noch in sd. Aceton durch TiCl3 weiter red. wird. 
Seltsamerweise wird jedocli Dibenzoylchlorathylen durch TiCl3 beim Erwarmen zu
II reduziert. Anscheinend entsteht zuerst dicDienolform C6H5- C(OH): CH • CCI: C(OH) • 
C0H5, welche IICl abspaltet u. dann II addiert. — Bei den Verss., aus Dichlor- u. 
.Dibromdibenzoylaihan durch Abspaltung von 2 Mol. Halogenwasserstoff I  zu erhalten, 
entstand dieses wohl prim ar, setzte sich aber sofort mit den zur Abspaltung zu- 
gesetzten Na-Alkylaten zu Alkylosyiithylenen vom Typus Ar- CO' C I I : C(OR)■ CO• Ar 
um. Dieser Yerlauf der Rk. wurde dadurch bestiitigt, daB dieselben Yerbb. auch 
aus I  u. Na-Alkylaten erhalten wurden. — Durch Addition von NII3 an I  entsteht 
eine Verb., die entweder ais a,fi-Dibenzoyl-a.-aminodthylen oder ais a,fi-Dibenzoyl- 
a-iminodthan aufzufassen ist. Dieselbc Verb. entsteht aus Dibenzoyldibromathan 
durch Einw. von alkoh. NH3. Analog wurde die entsprechende Ditoluylverb. dar- 
gestellt. Beide werden durch TiCl3 zu den unsubstituierten Athanen red. — 
Durch Einw. von alkoh. K-Acetat auf I  oder Dichlor- oder Dibromdibenzoylathan 
entsteht eine unstabile Verb., walirscheinlicli u,fj-I>ibenzoylvinylalkohol.

Y e r s u c h s te i l :  Hochsclm. a,fi-Dibenzoyl-u,fj-dkhlordthan, C,eHI20 2Clj, a) aus
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trans-a,^-Dibenzoyliithylen u. Cl in Eg.-Lsg., b) aus Dibenzoylacetylen (I) u. trockenem 
HC1 in Chlf.-Lsg., aus A., F. 167—168°, Ausbcute fast quantitativ, 1. in Chlf., A., 
Bzl. u. li. A. — Niedrigschm. u,fi-Dibenzoyl-<z,fi-dichlorathan, aus cis-u,fi-Dibenzoyl 
athylen u. Cl in Chlf.-Suspension bei —20°, aus Chlf. -}- PAe., F. 86°; daneben 
wurde in gefinger Ausbcute das hochschm. Isomere erhalten. — a,ft-Ditoluyl- 
a,fl-dichlorathan, aus trans-Ditoluylathylen in Eg.-oder Chlf.-Lsg., F. 210°. — 
a,f}-Bis-{4-chlorbenzoyl)-ci,f}-dibromathan, aus trans-cc,{i-Bis-(4-chlorbenzoyl)-athylen, 
F. 201°. — cc,fi-Bis-(4-chlor-3-methylbenzoyl)-cc,^-dibromdthan, aus trans-cc,fi-Bis- 
(4-chlor-3-methylbenzoyV)-athylen, F. 207°. — a,B-Bis-(2,4,6-trimcthylbenzoyl)-u,8-di- 
bromatlian, aus trans-u,(j-Bis-{2,4,6-lrimethylbenzoyl)-athylen, F. 207°. — 2,5-Di- 
phenyl-3,4-dichlorfuran, Ć10H 1()OC12, a) aus dem hochschm. «,/3-Dibenzoyl-«,/3-di- 
chlorathan, b) aus dem niedrigschm. Isomeren durch Dehydratation in Acetanhydrid 
(-)- einigen Tropfen konz. H2S 04), c) beim Stehenlassen (einige Stdn.) einer HC1- 
gesatt. alkoh. Lsg. des ^-Isomeren des «,^-Dibcnzoyl-«-chlorathylcns bei 0°, F. 91°.
— ufi-Dibenzoyl-u-chloriithylen, labile (ci-)Form, C10Hn O2Cl, aus I  u. HC1 in alkoh. 
Lsg., aus A. -j- A ., F. 53°. — Stabile (fi)-Form, aus beiden Formen des a,fi-Di- 
benzoyl-«,^?-dichloriithans durch 21-std. Kochen in alkoh. Lsg., aus A. -}- PAe., 
F. 75°. — Die Isomerisation der «-Form zur ^9-Form erfolgte bei 2-std. Bestrahlung 
mit starkem Sonnenlicht in Chlf.-Lsg., der eine Spur Jod zugesetzt war. — Die 
Red. der «-Form in Acetonlsg. (-f- etwas Mineralsiiure) mit viel TiCl3 ergab I>i- 
benzoylchlorałhan, ebenso die ^3-Form; in sd. Acetonlsg. wurde mit letzterer jedoch 
a,@-Dibenzoylathan (II) erhalten, wiihrend DibenzoylchlorStlian bei allen Reduktions- 
verss. mit TiCl3 unverandert blieb, erst Zn -{- Eg. bewirkte hier Red. zu II. — 
ufi-Dibenzbyi-ce-bromathylen, C10H u 0 2B r, a) aus a,fi-Dibenzoyl-u,fl-dibromathan 
(20 g) durch Erliitzen in einer Mischung aus 1 1 95°/0ig. A ., 300 ccm Aceton u. 
20 ccm W . (20 Stdn.), daneben entsteht eine Verb. F. 126°, b) aus I  u. HC1, aus A., 
F. 88°, wird durch TiCl3 in li. oder k. Aceton zu II red. (ebenso wird u , fi-D i- 
benzoyl-a-bromathan im Gegensatz zu der entsprechenden Cl-Verb. durch TiCl3 bei 
Zimmertemp. glatt zu II red.), wird durch Bestrahlung mit Sonnenlicht in Chlf.-Lsg. 
nicht yerandert. — Labiles a,fi-Itibenzoyl-u,fi-dichlorathylen («-Form), CloHI0O2Cl2, 
aus I  u. etwas Cl in Chlf.-Lsg. unter Erwarmen bis zum Einsetzen der Rk-., dann 
Zusatz des iibrigen Cl u. Kiihlen in Eismischung; nach 30 Min. wurde die Lsg. 
eingeengt, die zuerst ausfallende p^Form abfiltriert, zur Trockene verdampft u. der 
Riickstand («-Form) aus A. umkrystallisiert, F. 66°, gibt bei der Red. mit TiCl3 
Dibenzoylchlorathan. — Stabiles Ci,fi-Dibenzoyl-a,fi-diehlordthylen (f?-Form), a) aus 
yoriger Rk., aus A., F. 162°, b) aus der «-Form  durcli Isomerisation durch starkes 
Sonnenlicht (2 Stdn.) in Chlf.-Lsg. bei Grgw. von etwas Jod. — Labiles u,fi-Di- 
benzoyl-cc,fi-dibromathyle>i («-Form), CI(!H 10O2Br2, aus I  u. B r, F. 108°, wird durch 
TiCl3 zu II red.: in gleicher Rk. entsteht wie bei den entsprechenden Cl-Verbb. 
das stabile cc,fi-Dibenzoyl-a,fi-dibromathylen (fi-Form), weniger 1. ais die «-Form, 
aus A., F. 213°; wurde auch aus der a-Form  durch Einw. von Sonnenlicht (2 Stdn.) 
erhalten. — u,fi-Thbcnzoiyl-u,a,fi,fi-tetrabromdthan, aus I  u. B r in Eg.-Lsg. bei 100° 
(10 Stdn.), Nadeln aus Bzl., F . 188—188,5°. — a,fi-Dibenzoyl-a-methoxyathylen, 
Cj^IIj^03, a) aus Dibenzoyldibrom- oder -dichlorfithan in CH3OH u. der berechneten 
Menge Na-Methylat (RiickfluB), b) aus I  in CH3OH u. einem Tropfen Na-Methylatlsg., 
F. 108,5°. — u, fi-Dibenzoyl-a-'phenoxy athylen, C22H,„03, aus DibenzoyldibromSthan 
u. Na-Phenolat (aus Phenol -f- Na in ath. Lsg.), aus A., F. 92°. — Ajialog wurden 
folgende Alkoxy- u. Aryloxy-l,4-Diketone aus den entsprechenden Dibromiden u. 
Na-Alkoholat bezw. Na-Phenolat dargestellt; alle waren farblos. — u,fi-Ditoluyl- 
cc-methoxy<ithiylen, F. 100°. — a,fi-Dibenzoyl-a-athoxy athylen, F. 103°. — a,fi-.Di- 
benzoyl-cc-(3-niethylphenoxy)-athylen, F . 104,5°. — u,fi-Dibenzoyl-tt-(4-methylphenoxy)- 
athylen, F. 165°. — a,fi-Bis-{4-chlorbenzoylj-u-methoxyathylen, F. 131°. — a,fi-Bis- 

VII. 2. ' 3
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(4-chlor-3-methylbenzoyl)-a-methoxyathylen, F. 123,5°. — a,j3-Bis-(2,4-dimethylbenzoyt)- 
U-methoxyathtjl.cn, F. 117,5°. — a ,fi-B is-(2 ,4 ,6-trin ie thylbenzoyl)-a-‘>nethoxy-
athylen, F. 120°.

2,5-Diphenyl-3-methoxyfuran, C17H](0 2, aus a,/3-Dibenzoyl-«-methoxyatliylen 
durch Red. mit Zn u. Eg. in der Ilitze, aus A., F. 115°. — a,fi-Dibenzoyl-u-(3-methyl- 
phenoxy)-athan, C23H 20O3, aus dem entsprechenden Athylen durch Red. mit CrCl2, 
aus A., F. 111°. — a,(]-Dibenzoyl-a-aminoathylen, C16H 130 2N , a) aus Dibenzoyl- 
dibromSthan u. NH3 oder NH4-Acetat in alkoh. Lsg. (15—20 Min. kochen), b) aus
I  u. NH4-Acetat bei Zimmertemp., .gelbe Krystalle aus A., F. 137,5°, liat keine bas. 
Eigenscliaften, wird durch Vanadoehlorid in Acetonlsg. zu II reduziert. — 
u,fi-Ditoluyl-a-aminoathrjlen, C18H 17OsN, aus a,^-D ito luyl-«J,'3-dicliloriithan, F. 136°, 
Red. mit Zn -f- Eg. oder Na-Hydrosulfit ergab a,[3-Ditoluylathan. — a,fj-Dibenzoyl- 
ci-oxyathylen (a,ft-Dibenzoylvinylalkohol), C]0H 12O3, a) aus Dibenzoyldibrom- oder 
-dicliloriithan u. K-Acetat in A. (unter RiickfluB erhitzen), b) aus I durch Erhitzen 
mit K-Acetat in alkoh. Lsg., konnte nicht rein erhalten werden, F. schwankte 
zwischen 60 u. 100°, gab mit FeCl3 Dunkelfiirbung. — Cu-Salz, C32H22O0Cu, griin,
1. in h. A. — a,fi-Bis-(4-chlor-3-nicthylbenzoyl)-athylen (walirscheinlich trans-Form), 
CleH 140 2Cl2,. aus Fumarylchlorid u. o-Chlortoluol in Ggw. von A1C13 (2 Stdn. auf 
50—60° erhitzen), gelbe Krystalle aus A., F. 167°. — l-Chlorbenzol-2,4-dicarbonsauref 
aus yorigem durch Oxydation mit KM n04 in wss. alkal. Lsg., F. oberhalb 250°. —
4-Chlor-3-methylbenzoesdure, aus a,t3-Bis-{4-chlor-3-methylbenzoyl)-a,(H-dibromathan 
durch Schmelzen mit NaOH, F. 209—210°. — a,{3-Bis-(2-chlor-5-methylbenzoyl)- 
tithylen, Ci8H 140 2C12, hellgelb, aus Fumarylchlorid u. p-Chlortoluol, aus A., F. 158°, 
wenig Ausbeute; Oxydation mit KM n04 in wss. alkal. Lsg. ergab 1 -Chlorbenzol-
2,4-dicarbonsaure, F. 286°. — u,fi-Di-(<z-naphthoyl)-athylen, C24H i0Oj, liellgelbes 
Pulver aus A., F. 140°; Oxydation mit KM n04 ergab u-Naphthoesdure. — a,ft-Bi$- 
(4-brombenzoyt)-athylen, aus Fumarylchlorid u. Brombenzol (-f- A1C13), gelbe Blattchen 
aus Chlf., F. 188,5°. — a,8-Bis-(4-brombenzoyl)-athan, aus yorigem durch Red. mit 
Zn -f- Eg. oder mit Na-Hydrosulfit. (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 7 .  881—92. 
Cambridge [Mass.], H a rv a rd  Univ.) Z an d e r.

W. C. Child und Homer Adkins, Die Kondensation von Aldehyden zu Estern 
durch Alkoxyde. (Vgl. Journ. Americ. Cherfi. Soc. 4 5 . 3013; C. 1 9 2 4 . I. 1504.) 
Fortsetzung der friiheren Unterss. mit anderen Aldehyden, Losungsmm. u. Kata- 
lysatoren. Zur Unters. gelangten Acetaldehyd (I), Butyraldehyd (II), n-IIeptyl- 
aldehyd (M), Benzaldehyd (IY) u. Furfurol (Y). IY u. Y reagieren bedeutend 
langsamer ais die aliphat. Aldehyde; wahrend bei letzeren nach 1 Stde. in CC14- 
Lsg. mit Al-Athylat ca. 60—80°/0 umgesetzt waren, war bei IY nur 15°/0 umgesetzt, 
bei Y nur 6% (Reaktionsmischung == 100 ccm Losungsm., 0,045 Mol. Aldehyd u. 
0,0024 Mol. Al-Athylat, Temp. 25°). Nach 8 Stdn. waren I u. III fast quantitativ 
umgesetzt, II zu 80%, IY zu 57% u. Y zu 12°/0. — Von yerschiedenen Losungsmm. 
crwies sich CC14 ais am wirksamsten; yon I waren mit Al-Athylat nach 1 Stde. 
u. nach 8 Stdn. umgesetzt: in CClt  78% u. 98%, in B.eptan 42% u. 77%, in Xylol 
20% u. 49% , in A. u. Bzl. 19% u. 49% , in Chlf. 15% u. 48%. — Bei der Rk. 
von I mit yerschiedenen Alkoxyden in Xylol waren nach 1 Stde. u. nach 8 Stdn. 
umgesetzt: mit Al-i-Propylat 58% u. 82% , mit Al-Butylat 53% u. 81% , mit Al- 
Athylat 20% u* 49% , mit Ti-Athylat 11% u. 24%- — Al-i-Propylat u. Al-Butylat 
eignen sich demnach zur Darst. der Ester bedeutend besser ais das gewolinlich 
empfohlene Al-Athylat. — Durch Zusatz yon Metallchloriden kann die Rk. be- 
schleunigt werden. Die Reaktionsmischung bestand aus 100 ccm A., 0,045 Mol. I, 
0,0024 Mol. Al-Athylat u. yerschiedenen Zusiitzen des K atalysators, Temp. 25°, 
Dauer 24 Stdn. Mit ZnCl^ waren 96—100% Aldehyd umgesetzt, mit IfgCl2 79—89%, 
mit FeCls 40—96%, mit AIG% 38—100%. Die groBte W rkg. der Katalysatoren



1925. H. D. O r g a n is c h e  C h e m i e . 35

ergab sich fiir die beiden letzten bei Konzz., die etwas geringer ais die zur B. 
der Komplexe AlCl3-3 Al(OC2H 5)3 u. FeCl3 • 3 Al(OC2IT5)3 notwendigen waren. ZnCl2 
zeigte in der 1. Stde. die groBte Beschleunigung; HgCls ist am wenigsten wirk- 
sam. — In Butanol (10%) u. A. (900/o) ais Losungsm. fiir I  erwies sich FeCl3 ais 
der wirksamste- Katalysator, dann folgten A1C13, ZnCl2 CuCl2 u. HgCl2. Hierbei 
bildeten sich Ndd. von A1C13 • 3 Al(OC2H6)8, FeCl3 • 3 Al(OC2H5)3, ZnCl2 • 2 Al(OC2H5)3 
u. H gC lj^A ^O C jH jj. Diese Verbb. sind ais die wahren Katalysatoren zu be- 
trachten. (Jourh. Americ. Chem. Soc. 4 7 . 798—807. Madison, Univ. of Wis- 
consin.) ZANDER.

T. J. Thompson, Harold L. Bedell und George M. Buffett, Darstellung 
einiger mbstituierter Hydantoine. Einige Homologe des Nirvanóls (4-Athyl-4-phenyl- 
hydantoin) wurden nach zwei Methoden dargestellt; erstens wurde Alkalicyanat mit 
disubstituierten Aminoacetonitrilen, zweitens Alkalihypobromit mit disubstituierten 
Cyanacetamiden zur lik. gebracht. Nach der zweiten Methode wurden bessere 
Ausbeuten erzielt. — Niroanol, F. 196°, aus Aihglphenylcyanacetamid (F. 117°, aus 
Phenylcyanacetamid (I) u. Athyljodid in alkoh. alkal. Lsg.) u. Na-Hypobromit. —
4-Propyl-4-phenylhydantoin (II), F. 165—166°, aus Propylphenylcyanacetamid, (F. 120°, 
aus I  u. Propyljodid). — 4-i-Propyl-4-p1ienylhydantoin (IH), F. 211°, aus i-Propyl- 
phenylcyanacctamid (F. 130°). — 4-Butyl-4-phenylhydantoin (IY), F. 204—205°, aus 
Butylplienylcyanacetamid (F. 126°). — 4-i-Butyl-4-phenylhydantoin (Y), F. 177—178°, 
aus i-Butylphenylcyanacetamid (F. 100°). — II u. Y iihneln in ihrem physiolog. 
Verh. dem Nirvanol; dagegen haben III u. IY keine hypnot. W rkg. (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 4 7 . 874—76. Lincoln, Univ. of Nebraska.) Z a n d e r .

Richard Burtles, Frank Lee Pyman und James Eoylance, Uber die Be
ziehung des Pilocarpidins zum Pilocarpin. Synfhese von 1,4- und 1,5-Dimełhyl- 
glyoxalinen. Pilocarpidin ist die dem Pilocarpin entsprechende Iminoverb.; denn 
durch Methylierung geht es in Pilocarpin u. eine iaomere Base, neo-Pilocarpin (I) 
iiber. W eil Pilocarpin stereoisomer mit i-Pilocarpin ist u. letzteres bei der Dest. 
mit Natronkalk l,5-Dimethylglyoxalin gibt, also den Homopiloprest in 5-Stellung 
zur Methylgruppe enthalt, muB I  das Strukturisomere des Pilocarpins sein u. den 
Homopiloprest in 4-Stellung zur Methylgruppe enthalten. W ie Pilocarpin geht es 
mit Alkali in eine stereoisomere Base iiber, i-neo-Pilocarpin. Die physiol. W rkg. 
yon I  ist nur gering. Die schon friiher (P y m a n , Journ. Chem. Soc. London 121. 
2616; C. 1 9 2 3 . I. 531) bewiesene Erkennung des aus i-Pilocarpin erhaltenen 
Grlyoxalins ais 1,5-Dimethylderiv. ergab sich von neuem durch die Synthese. Auch 
das isomere l,4-Dxmethylglyoxalin (II) wurde synthet. gewonnen. Doch verlief die
B. nicht so glatt wie bei dem Isomeren. Aus dem Reaktionsprod. aus cć-Amino- 
propionacetal u. Methylthioearbimid, ohne Zweifel ein cz-Propionacetalylmethyl- 
thiocarbamid, entstand neben dem durch Oxydation das l,4-Dimethylglyoxalin 
liefernden 2-Thiol-l,4-dimethylglyoxalin (III) eine Base, C17H u ON2S, die sich ais

CH—N • CH3

III

IY
C H tO C ^ - S  
CH(CH3)— N

> c . n h - c h 3

Y
CH-CH-NH* CS • NH CH (OCjH j) •

YI

V H  ĆHj—  ------— N H
CH(OCsH?) • N (C 8H 5).

VIII
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2-Methylamino-5-athoxy-4-methyl-4,5-dihydrothiazol (1Y) erwies. — u-Propionacctalyl- 
phenylthiocarbamid (V) gab bei der Ilydrolyse ais Hauptprod. eine der Base 
C;H,.|ON2S entsprecliende Yerb. CI2H 16ON2S, die Yff. ais 2-A?iilino-S-dthoxy-
4-methyl-4,5-dihydrothiazol (YI) ansehen, u. nur in geringer Menge das Glyoxalin. 
Bei einer weiteren Unters. der Acełalylphenylthiocarbamide erbielten Vff. aucb hier 
bei der Hydrolyse eine illinliche Base, Cn H 14ON2S, die sie ais 2-Anilino-S-dtlwxy-
4.5-dihydrotliiazol (YII oder VIII) ansehen. Eine ahnliche Konst. erteilen sie der 
von M a k c k w a l d  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 2 5 . 2355 [1892]) aus Acetalyl-m-xylyl- 
tlńocarbamid erhaltenen Base C13H20O2N2S, die sie selber nur ais P ikrat zu isolieren 
yermocliten. Allgemein entstehen primiir aus Acetalylalkyl- oder Acetalylarylthio- 
carbamiden u. Mineralsauren bei 100° Halbacetale, die mit ihren Anhydroderiw., 
den 5-Atlioxy-4,5-dihydro-2-alkyl(aryl)aminotliiazolen, u. W. ins Gleichgewicht 
treten.

V e rsu c h e . Bei der Methylierung des Pilocarpins wurden abgescliieden Pilo- 
carpinnitrał, F. 178° (korr.), identifiziert ais Pikrat, F. 159—160° (korr.), u. neo- 
Pilocarpinhydrocldorid, Cu H 180 2N2-HC1, F. 177° (korr.); daraus die freie Base, 
F. 39—40° (korr.); Niłrat, F. 94—95° (korr.); Pikrat, F. 117—119° (korr.). — i-neo- 
Pilocarpin, mit sd. KOH, wurde ais Pikrat, Cn H 10O2N2-C0H3O7N3, F. 125—126° 
(korr.), isoliert. Das N itrat selim. bei 105—106° (korr.). — a-Brompropionacetal, 
Kp.,i 69°, geht mit NH3 iiber in a-Aminopropionacetal, C7H 170 2N, Kp .J0 79—80°, 
mit Methylamin in a-Methylaminopropionacetal, C8H 190 2N , Kp.13_ 18 66—69°. — 
2-Thiol-l,5-dimethylglyoxalin, C5HaN,S, F. 261—262° (korr.), durch Kondensation des 
letzteren mit Thiocyaiisaure, lieferte bei der Oxydation mit H N 03 1,5-Dimetliyl- 
glyoxalin (Pikrat, F. 167—168°, korr.). — 2-Thiol-l,4-diniethylglyoxalin, C5H8N2S (III), 
aus «-Aminopropionacetal u. Methylthiocarbimid, F . 211—212° (korr.), gibt bei der 
Oxydation mit HNOa l,4-Dimetliylglyoxalin (II), ais Pikrat, F. 167—168° (korr.), 
identifiziert. — 2-Methylamino-5-athoxy-4-methyl-4,5-dihydrothiazol (IV), F. 52° (korr.); 
Pikrat, C7H 140N 2S-C8H30 7N3, F. 158° (korr.); Chloroplątinat, (C7H ,4ON2S)2-H2PtCl8, 
F. 201° (korr.), unter Zers. — Hydrolyse des Thiazols fiihrt zu 2-Methylamino-
4-methylthiazól — Ilydrochlorid, C6H8N2S-HC1, F. 228° (korr.). (Die Base wurde 
auch aus Cliloraceton u. Methylthioearbamid^synthetisiert, F. 71,5—72,5°, korr.). — 
2-Athylthiol-l,4-dimethylglyoxalinpikrat, C7H 12Ń2S-C8H 30 7N3, F. 105° (korr.) (entsteht 
auch aus 2-Thiol- l,4-dimethylglyoxalin u. C2H5J  oder demselben Glyoxalin u. 
HC1 u. A.); Ilydrochlorid, F . 125—127° (korr.). — 2-Thiol-l,4-dimethylglyoxalin (s. 
oben). — ci-Propionacetalylphenyltlriocarbainid, C,4H22 0 2N2S (V), F. 110° (korr.), aus 
dem Aminopropionacetal u. Phenylthiocarbimid. — 2-Anilino-o-athoxy-4-methyl-
4.5-dihydrothiazolpikrat, C,jH18ON2S-C0H3O7N3, F. 163—165° (korr.), durch Hydrolyse 
des yorigen erhalten. Daneben 2-Thiol-l-phenyl-4-methylglyoxalin, C10H 10NaS, 
F. 190—191° (korr.). — Acetdlylplienyltlńocarbamid, F. 96° (korr.), gab bei der 
Hydrolyse 2-Thiol-l-phenylglyoxalin, F. 181—182° (korr.) u. 2-Anilino-5-atlioxy-
4.5-dihydrothiazol, Cu H14ON2S (VII oder VIII), F. 92—93° (korr.). — Letztere Base
liefert bei der Hydrolyse 2-Thiol-l-phenylglyoxalin, 2-Athylthiol-l-phcnylglyoxalin, 
CuI I rjN2S, Kp .773 3 1 0°. — Pilcrat, Cn II I2N2S-C8H30 7N3, F. 119—120° (korr.) (auch 
aus 2-Tliiol-l-pheny]glyoxalin u. C2H 5J  bezw. dem Glyoxalin u. HC1 u. A. er
halten). — 2-Anilinothiazol, F. 127—128° (korr.); Pikrat schm. bei 198—199° (korr.). — 
Acetalyl-m-xylylthiocarbamid, aus Aminoacetal u. ‘ni-Xylylthioarbimid, P ikrat schm. 
bei 142—143° (korr.). Die Base konnte nicht krystallisiert erhalten werden. (Journ. 
Chem. Soc. London 1 2 7 . 581—91. Manchester, Uniy.) G o t t s c h a l d t .

George Hugh Walker und Isidor Morris Heilbron, Styrylbenzopyryliunisalze. 
Teil IV. y-Styrylderivate des 5,7-Dioxy- wid 5,7-Dimethoxy-2-phenyl-4-methylbeyizo- 
pyryliumchlorids. (III. vgl. B u c k  u . H e i l b r o n ,  Journ. Chem. Soc. London 1 2 3 . 
2521; C. 1 9 2 4 . I. 2137.) 4'-Oxy-2-styrylbenzopyryliumclilorid geht sclion beim
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Losen in W . in eine eliinoide Anhydrobase iiber, wiilirend dieselbe Erseheinung 
beim *4',7-Dioxy-2-phenyl-4-styrylbeSźopyryliumchlorid erst auf Zusatz von NaOH- 
oder Na^COg-Lsg. eintritt. Der Grund hierfiir ist die freie Hydrosylgruppe in 
7-Stellung; denn auch D eriw . des 5,7-Dioxy-2-phenyl-4-methylbenzopyryliuinchlońds 
lieferten die eliinoide Anhydrobase erst auf Alkalizusatz, wahrend sie bei D eriw . 
des 5,7-Dimethoxy-2-phenyl-4-methylbenzopyryliwnchlorids sclion durch W . gebildet 
wurde. Die untersuchten Yerbb. wurden nach dem Verf. von B u c k  u . I I e i l b r o n  
(1. c.) dargestellt. Die D eriw . des 5,7-Dioxypyryliumsalzes sind weniger lebhaft 
gefarbt u. schwerer 1. ais die entsprechenden 7-Oxyverbb. Die 5,7-Dimethoxy- 
pyryliumsalze gleichen ihnen im wesentlichen, doch sind die alkoh. Lsgg. von 
tieferer Farbę.

V e rs u c h e .  5,7-Dioxy-2-pheMyl-4-mcthylbenzoptyryliimchlorid, dargestellt nach 
B u l ó w  u . W a g n e k  (Ber. Dtseh. Chem. Ges. 3 4 . 1782 [1901]). Das Ferrichlorid- 
Doppelsalz krystallisiert mit 1 Mol. H20 , wovon '/s Mol. iiber H2S 0 4 abgegeben 
wird, C16H 18OsCl4F e • HsO. — 4',5,7-Trioxy-2-phcnyl-4-styrylbenzopyryliu»ichlorid, 
C23H 170 4C1, aus yorigem u. p-Oxybenzaldehyd, braune Nadeln, F. 260°. — S,7-Dioxy- 
4'-methoxy-2-phenyl-4-styrylbenzopyryliwnchlońd, C24H ,0O4Cl, blaurote Nadeln. —
o,7-D ioxy-4'- dimethylaminó-2-phenyl-4-styrylbenzopyryliunichlońd, mit p-Dimethyl- 
aminobenzaldehyd. Das Ferrichlorid-Doppelsalz, C23H220 3NCl4Fe, krystallisiert in 
dunkelgriinen Nadeln, F. 270°. Das griine Perclilorat u. gelbe Diperchlorat waren 
zu explosiv, um analysiert zu werden. — o,7-Dimethoxy-2-phenyl-4-methylbenzopyry- 
liumchlorid, aus Phloroglucindimethylathcr (dargestellt nach R o b i n s o n ,  Journ. Chem. 
Soc. London 1 2 5 . 193; C. 1 9 2 4 .1. 2700) u. Benzoylacełon, CJ8H 170 3C1- ‘/21T20 • ‘/jHCl, 
gelbbraune Nadeln, F. 180°. Ferrichlorid, C18H I70 3Cl4Fe, F. 215°. — 5,7-I>hnethoxy- 
4'- oxy- 2-phenyl-4-styrylbcnzopyryliumchlorid, mit p - Oxybenzaldehyd , c ^ a c i ,  
blaugriine Nadeln, F. 230°. Das isomere o,7-Diinethoxy-2'-oxy-2-phenyl-4-styryl- 
benzopyryliumchlorid bildet ziegelrote Nadeln, F. 110°, geht im Gegensatz zur 
4'-Oxyverb. erst auf Alkalizusatz in eine blaue Lsg. iiber. — 3',5,7-Trimethoxy- 
4'-oxy-2-phenyl-4-styrylbenzopyryliumelilorid, mit Vanillin, C!0H23O5Cl, braunschwarze 
Nadeln, F. 210°. — 5,7-Dimethoxy-4'-diinethylamino-2-plienyl-4-styrylbenzopyrylium- 
clilorid, aus o,7-Dimethoxy-2-phenyl-4-methylbenzopyryliumchlorid u. p-Dimethylamino- 
benzaldehyd, aus A. liellgrune Nadeln, F . 190°, mit HC1 geht die alkoh. Lsg. in 
das Hydrochlorid iiber; Alkali fiillt daraus wahrscheinlich die Pseudobase, 
C2;H250 3NC1 • ILO. Das Ferrichlorid, C27H2a0 3NCl4Fe, bildet griine Nadeln. (Journ. 
Chem. Soc. London 1 2 7 . 685—89.) G o t t s c h a l d t .

Isidor Morris Heilbron, George Eugh Walker und Johannes Sybrandt 
Buck, Słyrylbenzopyryliwnsalze. Teil V. Distyrylderwate des 7-Oxy-2,4-dimełhyl- 
benzopyryliunichlorids. (IV. vgl. vorst. Ref.) D istyrylderiw . werden erhalten, wenn 
man das 7-Oxy-2,4-dimethylbenzopyryliumchlorid (I) zuniichst mit einem Aldehyd A u. 
das erhaltene Monostyrylbenzopyryliumderiv. mit einem Aldehyd B kondensiert. 
Ein Vergleich yerschiedener Distyrylchloride zeigte, daB Distyrylchloridpaare, die 
aus denselben Aldehyden, aber in umgekehrter Reihenfolge lieryorgegangen sind, 
sich physikal. u. chem. yerschieden yerhalten. Danach miissen die beiden Methyl- 
gruppen sich in ihrer Reaktionsfiihigkeit unterscheiden. VfF. nehmen auf Grund 
von Analógien mit anderen Verbb. an, daB mit e in e m  Mol. Aldehyd zunachst aus- 
schliefilich eine a-Styrylbenzopyryliumverb. entsteht. Nur bei der Kondensation yon 
Anisaldeliyd mit dem Benzopyryliumchlorid erhielten sie zwei Isomere, die yiolette 
K- (II) u. blaue y-Verb. Dcm blauen Monoanisylchlorid u. dem Monovanillinchlorid 
(III) allein erteilen sie die /-Konfiguration. Erstcres gibt namlich mit p-Oxybenz- 
aldehyd ein Distyrylbenzopyryliumchlorid, das ident. ist mit dem aus 4',7-Dioxy-
2-styryl- i-methylbenzopyryliumchlorid u. Anisaldehyd u. yerschieden von dem aus 
p-Oxybenzaldehyd u. dem isomeren Monoanisylchlorid entstebenden Distyrylbenzo-
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pyryliumchlorid. Ahnlich gibt das Monovanillinelilorid mit Piperonal ein Distyryl- 
clilorid, das ident. ist mit dem aus 7-Oxy-3',4'-methylendioxy-2-styryl-4-methylbenzo- 
pyryliumehlorid u. Vanillin erlialtenen. — Die Distyrylyerbb. ahneln den Mono- 
styrylverbb. sehr. Doch sind alle Cliloride mit einer p-Hydroxylgruppe im Styryl- 
rest dunkelgrun gefiirbt; in A. losen sie sich mit dunkelroter Farbę, die erst auf 
Alkalizusatz, nieht durch W. allein, in Blau umschlSgt.

V e rs u c h e .  7-Oxy-2,4-dimethylbenzopyrylvimclilorid (I), nach dem Verf. von 
BDlow (Ber. Dtsch. Chem. G-es. 34. 1189 [1901] aus Besorcin u. Aeetylaceton er- 
halten. — 4', 7-Dioxy-2-słyryl-4-methylbenzopyryliumchlorid (kann aueh , ebenso wie 
die folgenden Yerbb. die isomere 4-Styryl-2-metliylverb. sein), aus yorigem u. p-Oxy- 
benzaldehyd, C18I I160 3C1, F. 260°. — 7-Oxy-4'-methoxy-2-styryl-4-methylbenzopyrylium- 
chlorid, ClaH170 3Cl (II), F. 160°. W ird der Anisaldehyd zu der sd. Lsg. gegeben, 
so entsteht die isomere Verb., F. 150°. — 4',7-Dioxy-3'•methoxy-4-8tyryl-2-methyl- 
bcnzopyryliumclilorid, C10H 17O4Cl (III). — .3', 4', 7-Trioxy-2-styryl-4-methylbmzopyry- 
liumchlorid (IV), mit Protocatechualdehyd, C19H i50 4Cl. — 7-Oxy-4’-dimełhylamino-
2 - sti/ryl - 4 - methylbenzopuruliumchlorid, aus I  u. p - Dimethylaminobenzaldehyd,

C20H20O2NCl. — 4',4", 7- Trioocy-2,4- 
distyrylbenzopyrylmmchlońd (Ziih- 
lung wie nebenst.) aus I  u. 2 Mol. 
p - Oxybenzaldehyd, C23H 190 4C1,
F. 240°. — 7-Oxy-4',4 "-dhnethoxy- 
2,4 - distyrylbenzopyryliumchlorid, 

aus dem yioletten Monoanisylchlorid 
(II) u. Anisaldehyd, C27H230 4C1,
F. 170°. — 7-Oxy-4’-methoxy-4"-di- 

methylamino-2^-distyrylbenzopyryliumchlorid, aus U  u. p-Dimetliylaminobenzaldehyd, 
C23H28OsNCI, F. 200°. — 4',7-Dioxy-4''-met1ioxy-2,4-distyrylbenzopyryliumchlorid, aus 
4'.7-Dioxy-2-styryl-4-methylbenzopyryliumchlorid u. Anisaldehyd, C20H21O4Cl, F. 220°, 
oder aus dem blaueu Monoanisylehlorid u. p-Oxybenzaldehyd. Die isomere Verb., 
4",7-Dioxy-4'-mełhoxy-2,4-disłyrylbenzopyryliu)nchlorid, aus II u. p-Oxybenzaldehyd, 
C26H2I0 4C1, F. 160°. — 3',4',7-lHoxy-4"-methoxy-2,4-distyrylbenzopyryliunichlorid, 
C2(JH 2t 0 6Cl, F. 240°. Die isomere Verb., 3'i,4^,7-Tińoxy-4'-methoxy-2,4-distyrylbenzo- 
pyryliumchlorid, aus II u. Protocatechualdehyd, schmilzt bei 210°. — &,4',7-Trioxy- 
3",4"-mcłhylendioxy-2,4-distyrylbenzopyryliumMorid, aus 3',4',7-Trioxy-2-styryl-4-me- 
thylbenzopyryliumchlorid (IY) u. Piperonal, C20II19OaCl, F. 255°. Das isomere 3'',4",7- 
Trioxy-3',4'-methylendioxy-2,4-distyrylbenzopyryliumchlorid, aus 7-Oxy-3',4'-methylen- 
dioxy-2-styryl-4-mcthylbenzopyrylwmchlorid (Y) u. Protocatechualdehyd, schmolz bei 
200°. — 4", 7-Dioxy-3"-methoxy-3',4'-methylmdioxy-2,4-distyrylbenzopyryliunichlorid, 
aus Y u. Yanillin, C27H2tO0C l, F. 180°, indent. mit dem aus III u. Piperonal er- 
haltenen Salz. [Journ. Chem. Soc. London 127. 690—96. Liverpool, Univ.) Go.

Leslie Randal Ridgway uud Robert Robinson, 3-Chlorbenzopyryliumderivate. 
Kondensiert man das co-Chloracetophenon (I) oder a-Chloracctylanisol mit 2-0xy-
3-athoxybenzaldehyd (II), so findet keine Red. statt wie bei Yerwendung von 
Acetophenon oder co-Bromacetophenon (vgl. Journ. Chem. Soc. London 125. 214;
C. 1924. I. 2704), sondern es entstehen 3-Chlorbenzopyryliumderivate. — Fugę man 
konz. Ferriclilorwasserstoffs&ure zu einem Gemisch von I, II u. mit HC1 gesatt. 
Eg., so fallt das 3-Clilor-8-athoxy-2-phenyXbcnzopyryliumfcrrichlorid, CI7H 140 2Cl5Fe,
F. 155°, aus. Entsprechend liefert (O-Chloracetylanisol 3-Chlor-4'-methoxy-8-athoxy-
2-phenylpyryliumfemchlorid, C1BH 10O3Cl6Fe, F. 150°. Beide Salze geben leicht eine 
farblose Pseudobase, die mit Minerals&uren wieder in gelbe Oxoniumsalze iibergeht. 
(Journ. Chem. Soc. London 127. 767—68. Manchester, Univ.) G o t t s c h a l d t .

Katharine Ogden und Roger Adams, Cinchoninsawephenylarsinsaure und
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Derivate. Durch Kondensation von Acetophenonarsinsaure mit Isatin  u. seinen 
D eriw . wurden einige Cinchoninsaurephenylarsinsauren (I) dargestellt, die durch 
Na-Hydrosulfit zu Arsenoverbb. (II) red. wurden. Die gebildeten Arsinsauren 
zeigen trypanocide Wrkg., sind aber weniger wirksam ais die gewohnlichen arsen- 
haltigen trypanociden Heilmittel. Die erlialtenen Arsenoyerbb. sind viel giftiger 
ais Salyarsan. Die Acetophenonarsinsauren wurden aus den Aminoacetophenonen 
durch Diazotierung u. Ersatz durch den Arsinsaurerest erhalten. Bei Verwendung 
von p-Methyliśatin u. Acetophenon-p-arsinsSure u. Veresterung wurden dem Neo- 
cinchophen entsprecliende Verbb. erhalten; diese liatten keinen Yorteil den un- 
substituierten D eriw . gegenuber.

COOH

C6H4-A s03H 2

COOH

!-C 0H4-As=
NN

Y e rsu c h e . Acetophenon-p-arsinsaure, II20 3As-C0H 4-C 0-C H 3, aus p-Amino- 
acetophenon, Ausbeute ca. 65%. — Acetoplienon-o-arsinsdure, aus CH3OH, bei 250° 
noch nicht geschm., Ausbeute 12 g aus 27 g o-Aminoacetophenon. — p-(4'-Carboxy- 
Z-cliinolyty-phenylarsinsaure, C10H 12O6NAs (I), aus Acetophenon-p -arsinsiiure u. 
Isatin  in alkal. L sg ., weiBes Pulver aus Athylenglykol u. durch Umfallen aus h. 
verd. alkal. Lsg. mit Saure, bei 270° noch nicht geschm., unl. in den meisten organ. 
Losungsmm., 11. in Athylenglykol. — Monodtliylester, F. 117—119° (Zers.).— Mono- 
methylester, F. 153°. — pj)'-Bis-(4'-earboxy-2'-chinolyl)-arsenobenzol, C3;!H200 4N2A;!_, 
(II), aus I durch Red. mit Na-Hydrosulfit, bei 250° noch nicht geschm.; bei 
Verwend. 'yon unterphosphoriger Saure ais Eeduktionsmittel wurde ein unreines 
Prod. erhalten. — p-{6'-Methyl-4’-carboxy-2'-chinolylj-phenylarsinsaurc, C17H 140 6NAs, 
aus p-Methylisatin, fast farbloses Pulver aus Athylenglykol, bei 250° noch nicht 
geschm., Ausbeute 92%. — Monodthylester, hellgelb, F. uber 275°. — Monomethyl- 
ester, hellbraun, F. 275°. — p,p’-Bis-{ff-methyl-d'-carboxy-2'-cldnolyl)-arsenobenzol, 
C34H2J0 4NsA s,, F. uber 250°, Ausbeute 45% . (Journ. Americ. Chem. Soć. 47. 
826—30. Urbana, Univ. of Illinois.) Z a n d e r .

Emil Abderhalden und Ernst Schwab, Weitere Studien uber die Struktur der 
Proteine. Uber die Reduktion von Dipeptiden und Methoden zur Isolierung von Re- 
duktionsprodukten aus Proteinen. (Vgl. Ztschr. f. physiol. Ch. 139. 169; C. 1925. I. 
S9.) Es wurden d,l-Alanylglycin (I) u. Glycylglycin (II) nach der beim d,l-Leucyl- 
glycin beschriebenen Methode (ygl. Ztschr. f. physiol. Ch. 139. 72; C. 1924. II. 
2037) reduziert. Bei der Eed. von I  konnten a-Oxymethyldthylamin ais salzsaures 

Salz, CaH10ONCl, u. Propionsaure ais Silbersalz, C3Hs0 2Ag, 
i 0 5 isoliertwerden. IIliefertesnksa«?rs Oxyathylamin, C2HaONCl,

N auch durch das bei 227° schmelzende Pikrolonat identifi-
I L C r^ ^ C H , ziert. — Zur Trennung der Reduktionsprodd. yon Prote-
H ,cL  CH -CH 3 incn haben Vff. Phenyl-i-cyanat (III), Naphthyl-i-cyanat

u. Phosphorwolfranisdure angewandt. III kuppelt z. B. mit 
i' Methylpiperazin (IY) unter B. einer aus 2 Mol. HI u.

6 5 1 Mol. IY zusammengesetzten Yerb. C19H220 2N4 von neben-
stehender Konst. u. F. 212° (Zers.). (Ztschr. f. physiol. Ch. 143. 290—96. Halle a. S., 
Univ.) G o t t s c h a l d t .

Paul Pfeiffer und Olga A n g ern , Molekuherbindungen der Aminosduren und 
Diacipiperazine. I. Beitrag zur Konstitution der FAweifskorper. (Vgl. L ie b ig s  Ann. 
440. 265; C. 1925. I. 962.) W enn die EiweiBkorper Mol,ekularverbande kleiner 
Einzelmoll. sind, so miissen ihre Bausteine Restaffinitaten zur B. von Molekiłlyerbb. 
besitzen. Yff. konnten Diacipiperazine mit Aminosauren bezw. dereń Grundsub-
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stanzen zu lockeren Anlagerungsprodd. yereinigen. — Glycinanhydridanthranilsaure, 
C4H60 2N2-2C7H70,N , F. 183—184°, aus den Komponenten. Die Anthranilsiiure laBt 
sieli sehon durch A. herauslosen. — Glycinanhydridsalicylsaure, C4H6OjNs • 2 C,Ha0 3,
F. 194—195°. — Sarkosinanliydridanthranilsaure, CeH 10OaN2-2C 7H70 2N , F. 120 bis 
122°.— Sarkosinanhydrid-p-atninobe/izoesaure, C0H 100 2N2 • C7H70 2N, F. 140—143°.— 
Sarkosinanhydńdskatol, C0H10O2Ns • 2C9IT9N , F. 122—123°, laBt sich durch 10%ig- 
Alkali in die Komponenten zerlegen. — Die Zu?. der Verbb. wurde durch Sclimelz- 
diagramme sicliergestellt. (Ztschr. f. physiol. Ch. 143. 265—71. Bonn, Univ.) G s c h .

Eustace Ebenezer Turner und Arthur Braxton Sheppard, 6-Chlorphen- 
oxarsin. W . P o p e  u . der eine der Vff. gaben 1918 dem Kondensationsprod. aus 
AsCl3 u . Diphenyliithor die Formel eines As- oder 6-Chlorphenoxarsins (II). Vff. 
beweisen die Konst. dieser Verb. durch Synthese aus o-Phenoxyphenyldichlorarsin 
(I). — o-Niłrodiphenylałher wurde aus o-Chlornitróbenzol u. Phenol gewonnen. Bei

der Red. derV erb. mit alkoli. Zinn- 
chlorid schied sich ein Zinndoppel— 
salz ab , das vorsichtig mit NaOH
zum o-Aminodiphenylather, F. 41,5°, 
zersetzt w urde; Benzoylderivat, 
C19H 150 2N , F. 75°. — o-Phenoxy- 

benzolazo - fi - naphthol, C22H 160 2N2, nach der gebrauchliehen Metliode dargestellt, 
schmolzbei 135°. — Daraus mit arseniger Saure o-Phenoxyphenylarsinsaure, CI2Hn 0 4As, 
u. oliges o-Phenoxyphe)iyldicldorarsin. Dieses spaltete schon bei der Dest. unter 
vermindertem Druck IICl ab u. ergab das 6-Chlorphenoxarsin, C12H8OC1As, F. 122°.
— Ein Yers., das Scliwefelanaloge des 6-Chlorphenoxarsins aus AsC13 , Diphenyl- 
sulfid u. A1C13 herzustellen, fulirte nur zum Diphenylendisulfid, C12H„S2. Beim Er- 
hitzen von Diplienylsulfid mit A1C13 entstanden Diphenylendisulfid u. Bzl. (Journ. 
Chem. Soc. London 127. 544—47. London, Univ.) GOTTSCHALDT.

Robert M. Chapin, Verbindet sich Nicotin mit Calciumionm? Aus einigen 
Verss. uber das Verh. von CaCl2 gegen Nicotin in alkal. Lsg. sclilieBt Vf., daB sich 
im Gegensatz zu den Ausfiirungen von G r a h a m  u. C a r r  (Journ. Americ. Chem. 
Soc. 46. 695; C. 1924. I. 2479) keine Verb. bildet (ygl. T h a t c h e r , Journ. Americ. 
Chem. Soc. 46. 1539; C. 1924. II. 1202). (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 892—94. 
W ashington, U. S. Depart. of Agric.) Z a n d e r ..

A . P apend ieck  und K. B o n a th , Uber Porphyrine aus Blutfarbstoff. In 
Weiterfiihrung der Verss. von S c h o m m  (Ztschr. f. physiol. Ch. 132. 34; C. 1924.
I. 1681) werden 2 Verff. zur B. von Porphyrin aus Hamatin  angegeben. Nach dem 
Eg-Hydrazinhydratverf. erhalt man ein Porphyrin, das wahrscheinlich ident. ist 
mit dem u-Hdmaioporphyrin. Nach dcm elektrolyt. Yerf. entstelien 3 Porphyrine, 
von denen das eine fur das a-Hamatoporphyrin gehalten wird, das 2. ist yielleicht 
ident. mit dem Hamatoporphyrin Nencki u. das 3. wahrscheinlich mit Mesoporphyrin. 
Gestutzt werden diese Annahmen durch Verss. iiber elektrolyt. u. katalyt. Hydrie- 
rung von «-Hamatoporphyrin. Es wird yermutet, daB das a-IIiimatoporphyrin oder 
das K-IIamatoporphyroidin (?) ident. mit der Hamaterindicarbonsaure, C34H340 4N4, 
sei (vgl. K O s t e r , Ztschr. f. physiol. Ch. 86. 185; C. 1913.11. 1225), was mit den 
Angaben von H. F is c h e r  (S. 2016) iibereinstimmt. — Eg-Hydrazinliydratverfahren, 
a - oder ^-Hamatin wird in moglichst wenig Vio'n- NaOH mit viel Eg yersetzt, 
auf dem W asserbade erhitzt u. mit einer entsprechenden Menge N2H4 yersetzt. 
Ein UberschuB ist zu yermeiden, da die Red. sonst weitergeht. Die Farbę der 
Lsg. yerwandelt sich von braun in schmutzig rotyiolett. Nach dem Abkiihlen 
extrahiert man mit A. u. reinigt durch Uberfiihren in 5%ig. HC1 u. Zuriick- 
bringen in A., sowie durch Umfallen aus 1/10-n. KOH. Die spektr. W erte stimmen 
mit denjenigen des «-Hamatoporphyrins bezw. «-Hamatoporphyroidin uberein
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(Sc h u m m , Ztschr. f. physiol. Cli. 1 3 9 . 219; C. 1 9 2 4 . II. 2670). — Elektrolyt. Yerf. 
Eine essigsaure Hiimatinlsg. wird unter Anwendung eines Tondiaphragmas an 
einer Kupferkathode der Red. unterworfen. Es bilden sich je nach der Dauer 
des Stromdurcliganges u. der Temp. 3 yerschiedeue Porphyrine, yorlaufig ais 
IIp«, Ifp/3 u. Hpy  bezeichnet. H pu  ist wahrscheinlich ident. mit dem a-IIamatO’ 
porphyrin bezw. -porpliyroidin, das in geringerer Menge entstehende Hp/9 mit 
dem Hiimatoporphyrin von N e n c k i  u. H p /  mit dem Mesoporphyrin; wie dieses 
ist es in Chlf. 1'. Bei der elektrolyt. Red. von «-Hamatoporphyrin u. -porphyroidin 
entsteht ein Porphyrin yon den Eigenschaften des Mesoporphyrins. Mesoporphyrin 
entsteht auch, wenn man Hiimatoporphyrin gelost in CII30 H  -f~ H2S 04 mit 
Pd -f- H j behandelt. (Ztschr. f. physiol. Ch. 1 4 4 . 60—67. Ilam burg-Eppendorf, 
Allg. Krankenh.) G t jg g e n h e im .

James B. Conant und Louis F. Fieaer, Methamoglobin. (Vgl. C onan t, Journ. 
Biol. Chem. 5 7 . 401; C- 1 9 2 3 . III. 1621.) Die elektrometr. Titrierung des Met- 
hiimoglobins mit Na2S20 4 wurde mit den Bestimmungsmethoden yon van  S ly k e  
u. S ta d ie  yerglichen. Die Ergebnisse liefern einen neuen Beweis, daB 1 H-Aqui- 
yalent bei der Umwandlung yon Methamoglobin in Hiimoglobin beteiligt ist. Mit 
den Ergebnissen, die aus den Titrationswerten u. elektrochem. Gleichungen sich 
yorhersagen lassen, standen im allgemeinen diejenigen direkter Messung der Oxy- 
dations-Reduktionspotentiale von Mischungen aus Hamoglobin u. Methamoglobin in 
Einklang. Die Rk. zwisclien K sFe(CN)a u. Hamoglobinlsgg. erwies sich ais um- 
kehrbar; sie schreitet bis zu einem bestimmten, yon der [H‘] u. dem 0,-D ruck iiber 
der Lsg. abhangigen Endpunkt fort. In alkal. Lsgg. oder bei niedrigem 0 2-Druek ist 
die Rk. zwis«Jien aąuimolekularen Mengen yollstandig, in neutralen, in 0 2 gesatt. Lsgg. 
nur zu ca. 80%. Das steht mit der elektrochem. Eormulierung des Systems Hamo- 
globin-Methamoglobin u. mit H i l l s  Gleichung fiir das System Osyhamoglobin- 
Hamoglobin-02 in Einklang. Das Yerh. der Blutfarbstoffe stimmt zu den friiher 
(1. c.) gegebenen Komplexformeln. Eine Unstimmigkeit besteht zwischen den elektro
metr. Titrationcn der Vff. u. den Resultaten, die R o a f u . S m art (Biochemical 
Journ. 1 7 . 579; C. 1 9 2 3 . III. 1648) u. (Ju a g l ia r ie l l o  (Arch. di scienze biol. 5. 
193; C. 1 9 2 4 . II. 664) bei Messungen des bei Ansauern yon Oxyhamoglobin ent- 
bundenen 0 2 erhalten haben. Yff. konnen aber in diesen Bestst. keinen Beweis dafur 
sehen, daB tatsachlich die Halfte des im Oxyhamoglobin gebundenen O in Met
hamoglobin gebunden ist, u. suchen den anscheinenden W iderspruch zu erkiaren. 
(Journ. Biol. Chem. 6 2 . 595—622. Cambridge, H a r v a r d  Uniy.) S p iegel.

A. A. Hymans van den Bergh und H. Wieringa, iiber die Bildung von 
Sidfhamoglobin. Vollig reduziertes Hamoglobin bildet mit H2S kein Sulfhamo- 
globin, sondern nur bei Ggw. yon Oa. Phenylhydrazin beschleunigt die B. yon 
Sulfhamoglobin, aber auck nur in Ggw. von 0 2, wenn auch in minimalsten Spuren.
— Phenylhydrazin zu HaS-\Vasser gesetzt, erzeugt bei Ggw. von Luft eine Triibung, 
in dem wahrscheinlich S frei wird. — Phenylhydrazin wirkt ais Actiyator yon 0 2. 
(Journ. of Physiol. 59. 407—12. Utrecht.) M O l l e r .

Emil Abderhalden und Hans Sickel, Uber die Isoliemng einer Aminosaure 
der Indolreihe der Zżusamntensetzung aus Casein. Die weitere Unters.
der friiher (Ztschr. f. physiol. Ch. 1 3 8 . 108; C. 1 9 2 4 . I I .  2054) beschriebenen
Aminosaure, Cn H 140 3N2, zwingt zur Aufgabe der Annahme, daB es sich um ein
Indolderiy. handelt. Bei der Hydrolyse von 1 g Substanz mit 25% ig- H2S 04
wurden 0,4 g l-Tyrosin u. 0,26 g l-Prolin erhalten. Es w ird fiir moglich erachtet,
daB in der Yerb. C14H26Oe,5N2 =  (C14H20O4N2 +  2 '/2H20  bezw. C14H220 6N2 +  
11/2H20) ein l-Tyrosyl-l-prolin -j- 2 '/a Mol. H20  oder l-Tyrosyl-ct-amino-ó-oxyvalerian- 
saure 1 % Mol. H20  yorliegt. Trocknet man die Verbb. vor der Hydrolyse bei 
105° auf Gewichtskonstanz, so findet eine Anhydrisierung statt. Die Hydrolyse
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dieses Anhydrisierungsprod. kann unter UmstSnden so verlaufen, daC unter den 
Spaltprodd. 1-Tyrosin nicht nachgewiesen werden kann, statt dessen eine N-iirmere 
Substanz, die bei 64° sintert u. sich bei 140° zersetzt. Hierdureli werden die in 
der fmheren Mitteilung (1. c.) gezogenen abweichenden Schliisse erkliirt. Aus 
anderen Proteinen ais Casein konnte mit dem gleichen Verf. eine iihnliclie Substanz 
nicht isoliert werden. Die Verb. scheint daher fiir das Casein charakterist. zu sein. 
(Ztschr. f. physiol. Ch. 14 4 . 80—84. Halle a. S., Univ.) G u g g e n h e i m .

A. J . J . V andevelde, Beitrag zum Studium der halogenierłeii Proteine. IV. 
Bromfibrin. (III. ygl. Kec. tray.chim . Pays-Bas 4 3 . 702; C. 1 9 2 4 . EL 2663.) Brom
fibrin A, aus trockenem Fibrin (mit 13,1% N) u. Br in CCl,-Suspension, liygroskop. 
orangefarbenes Pulyer yon scharfem Geruch, enthUlt 8,06°/0 N u. 41,6% Br. Bei 
der Bk. wird HBr frei. Das gebildete Bromfibrin A wurde der Einw. yon W. bei 
18 u. 61° u. yon NaOH (Dauer 5 Tage) unterworfen; yerwendet wurden bei jedem 
Vers. 5 g Bromfibrin A (bei 100° getrocknet) u. 100 ccm FI. Bei 18° wurden mit 
W . 0,7 g uul. Ruckstand erhalten; dieser enthielt 9,8% N u. 39,9% Br. Im Filtrat 
wurde das ionisierte Br bestimmt; 5% vom gesamten Br waren. organ, gebunden. 
Bei 61° wurden mit W . 0,5 g unl. Ruckstand erhalten mit 10,6% N u. 16,7% Br. 
Das Filtrat enthielt 2 g Br, teils gebunden, teils ionisiert, also fast das gesamte Br 
der 5 g Bromfibrin A. Mit %-n. NaOH wurden 1,8 g unl. Ruckstand erhalten 
mit 12,9% N u. 8,8% Br. Das Filtrat enthielt uber 90% des gesamten Br der 
5 g Bromfibrin A, teils gebunden, teils ionisiert. — Bromfibrin C, aus Bromfibrin A 
durch langsames Erhitzen auf 100° (Dauer mehrere Stdn.), Ausbeute 86%, braunes 
Pulver, hygroskop., Geruch weniger scharf ais Bromfibrin A, enthielt 11,0% N u. 
35,4% Br. Aus diesem (ebenfalls bei jedem Vers. 5 g yerwandt, Dauer 5 Tage) 
wurden mit W. bei 18° 0,25 g unl. Ruckstand erhalten mit 11,8% N u. 17,8% Br, 
der 1. Teil entlialt 9,6% organ, gebundenes Br u. 90,4% ionisiertes Br. Bei 61° 
wurden 0,65 g unl. Ruckstand erhalten mit 9,6% N u. 20,1 %  Br, der 1. Teil enthielt 
18,6% organ, gebundenes u. SI,4% ionisiertes Br. Mit NaOH wurden 1,2 g unl. 
Ruckstand mit 11,3% N u. 12,9% Br erhalten, der 1. Teil enthielt 4,9% gebundenes 
u. 95,1 %  ionisiertes Br. (Rec. trav. chim. Pays-Bas 4 4 . 224— 28. Gent, Univ.) Z a n .

"W. E. Singer, Eiweifi und Kaliumionen. (Vgl. Ztschr. f. physiol. Ch. 
1 3 0 . 270; C. 1 9 2 4 . I. 54.) Nucleoprotcide mittels KOH zu neutraler Lsg. 
gelost, bedingen eine geringe Erniedrigung der Aktiyitiit der K-Ionen, welche 
bei Annalime eines Mol.-Gew. yon 50000 fiir das EiweiB auf die Bindung 
yon 1 oder 2 K-Ionen deuten wiirde. Euglobuline binden in KCl-Lsgg. keine 
K-Ionen, dagegen etwa 10 Cl-Ionen bei einer Konz. yon 0,14-n. KCl-Lsg. u. 
Annahme des Mol.-Gew. von 50000. Die geringe Aktiyitiitserniedrigung in einer 
Lsg. von KOH deutet auf eine Bindung yon 2 K-Ionen bei gleichzeitiger Bindung 
yon etwa 14 OH-Ionen. Hiimoglobin u. Osyhiimoglobin binden bei neutraler u. 
saurer Rk. nicht merklich K-Ionen u. anscheinend auch nur wenig Cl-Ionen, 
bei der Annahme eines Mol.-Gew. yon 50000 u. 0,005-n. KOH etwa 1 K-Ion, in 
stfirker alkal. Lsgg. etwas mehr; bei Annahme eines Mol.-Gew. von 16000 ent- 
sprechend weniger. Danach bindet also wasserlosliches EiweiB (Hiimoglobin) bei 
neutraler Rk. keine Ionen. N icht wasserlosliches EiweiB (Nucleoproteide-Euglobu- 
line) entweder eine Spur Kationen oder etwas mehr Aniouen. (Ztschr. f. physiol. 
Ch. 1 4 4 . 85—96. Utrecht, Uniy.) G u g g e n h e i m .

E. Biochemie.
R. 0. Herzog und H. W. Gonell, Z ur Sysłemałik und JSntsłehung anorganischer 

Strukturen im Organismus. Vff. besprechen die Ergebnisse der rontgenograph. 
Unterg. anorgan. biolog. Strukturen, die im allgemeinen mit iilteren mikroskop. Be-
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obachtungeu ubereinstimmen. Bei den Skeletteilen von Stachelliautern sind die 
Krystallite so weit geordnet, daB sie ais Ganzes das Laue-Diagramm eines Einzel- 
krystalls geben; einfaelie Faserstruktur wurde bei der Prismenscliicht von Muschel- 
schalcn u. den Stacbeln der Kiiferscbnecke, mehrfache Faserstruktur im Zahn- 
schmelz beobaćhtet, wfihrend in den Rohrenwandungen der Orgelkoralle die Kry- 
stallite vollig regellos liegen. In der Knochensubstanz u. der Eierschale sind 
einzelne Krystallite durch amorplies Materiał verkittet. Vff. nebmen an, daB die 
Struktur nicht durch spiitere Deformation bewirkt wird, sondern daB schon die 
Krystallkeime gerichtet sind, u. daB selir geringe Kriifte, wic Restvalenzen an der 
Krystalloberflache feine Spalte u. dgl. imstande sind, die Orienticrung der Keime 
im Organismus herbeizufuhren. (Kolloid-Ztschr. 36. Erg.-Bd. 44 —  48. Dalilem, 
K a ise r-W iL U E L M -In s t. f. F a se rs to ffc h e m ie .)  K r Og e r .

M. Schmidtmann, Uber die intracelluliire Wasserstoffionenkonzentration. V f. 
fand, daB eine Kernfiirbung mit der Indieatorenfarbe (vgl. Biochem. Ztschr. 150. 
253; C. 1924. II. 1836) nur moglich ist, wenn die Kernmembran durchstochen 
wird, da sich sonst nur das Protoplasma fiłrbt. Beim Absterben der Zellen war 
eine Siiuerung des Protoplasmas festzustellen, mit der eine StrukturverSnderung, 
«ine Trubung, einberging. In der Rk. bestiinmter Zellen waren regelinaBige Unter- 
schiede nachweisbar. Im allgemeinen liegt der pn  der Zelle zwischen 6,4 u. 7,6 . 
Yergleicliende Unterss. zeigten, daB die entsprechenden Organe u. Zellen in ihrer 
Rk. bis zu den niedersten Tierreihen groBe Ubereinstimmuug zeigten. So ist der 
Pjx der Capillarendothelien des Regenwurms 6,4 , ebenso wie die Endotlielien der 
•Saugetiere einen pH von 6 ,4—6,5 haben. (Beri. klin. Wchschr. 4. 759 . Leipzig, 
Univ.) F r a n k .

M ethodi Popoff und K y r i l  Seiaoff, Uber die Steigerung der kolloidalen 
Quellung durch chemische Stimulatiommittel. Ais Stimulantien wurden angewandt: 
JICJIO, Phthalsćiure, Salicylsaure, Salol, Chinasćiure, Vanillinsdure, Glycerin, MgCl 
MgSOt, M n(N03)2, K J , KOI, K Br, Hydrochinon, Cldnaldin. Durch Zusatz solcher 
Verbb. in W . wird der Gelierungsgrad von Gelatine betriichtlich gesteigert, so daB 
die darin aufgel. Gelatine ca. 3 0 %  mehr W. zu binden vermag ais eine mit reinem 
dest. W. zubereitete Gelatinelsg. Es gibt eine optimale Losungskonz., bei welcher 
die Quellungsfiihigkeit am starksten ist. Die Zellstimulation ist nicht nur durch 
chem. Umiinderungen in der lebenden Substanz bestimmt, sondern auch durch 
parallel laufende kolloidale Umfinderungen derselben. (Biochem. Ztschr. 156. 97 
bis 108. Berlin, Tierarztl. Hoelisch.) W o l f f .

E m il A bderhalden , Einige Gedanken uber die zentrale Stellung der Kohlen- 
hydrate in  der Organismemcelt. Es finden sich immer mehr Anhaltspunkte fiir die 
zentrale Stellung der Kohlenhydrate. (Biochem. Ztschr. 156. 51 — 53. Halle, 
Uniy.) W o l f f .

J . B. Leath.es, Uber die Rolle der Fełte bei Lebensvorgdngen. I. Vorlesung. 
Es werden folgende Kapitel kurz besproclien: Die physiol. Bedeutung der Fette, 
wobei diese ais Verbb. der holieren Fettaiiuren schlechtweg, nicht nur mit Glycerin, 
definiert werden. — Unterschiede zwischen Fetten in Fettgewebe u. Organen, in 
diesen sowolil bzgl. Art der FettsUuren ais auch bzgl. Art ihrer Verbb. u. durch 
das Beharren urn gewisse Mittelwerte herum von den ersten abweichend. — Chol- 
esteringehalt. — Chemie der Fettyerbb. — Physikal. Zustand des Zellfettes. — 
Zellmembran u. ihre Durchliissigkeit. — Fettige u. andere Zellbestandteile in Be- 
ziehung zur Struktur des Protoplasmas. (Lancet 208. 803—7. Univ. of Sheffield.) Sp.

Ju les  A m ar, Der Verlauf der viłalen Gerinnung. Zusammenfassung der in 
friiheren Veroffentlichungen (C. r. d. 1’Acad. des sciences 179. 917. 180. 4 6 5 ; 
C. 1925. I. 691. 1880) wiedergegebenen Beobachtungen u. Schliisse. (Rev. gen. des 
Colloides 3. 104— 8. Paris.) S p i e g e l .
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E v  E n z y m c h e m i e .

0. Walter, Zur Methoćlik der Enzymdialyse. Es wird eine Dialysemethode 
bcschrieben, die durch die Anwendung von Kollodiumsiickchen von beliebigem 
Durchliissigkeitsgrad u. die Erzeugung eines Unterdruckes in der AuBenlsg. ge- 
kennzeichnet wird. Die Methode wurde an der Tryptase der Hefe erprobt; es 
wurde zwar eine geringe Abschwiichung der Aktiyitiit der Lsg. nach der Dialyse 
festgestellt, sie durfte aber nur von der Adsorbtion an Kollodiumwiinden her- 
riihren. Aus der Lsg. wird aber durch Dialyse der gesamte mit HCOH reagierende 
N u. 98,5% des Gesamt-N entfernt, so daB die Tryptase in viel reinerem Zustande 
vorliegt. (Buli. Acad. St. Petersbourg [6] 191 7 . 1075—88.) B ik e r m a n .

Robert Edward Chapman, Die Kohlerihydratenzyme einiger stdrkefreiei■ Mono- 
kotyledonen. Es wurde der Enzymgehalt der frisehen grunen Blatter einer Anzahl 
von Pflanzen nach dem Trocknen untersucht. Dabei erhielt Yf. folgende Ergebnisse. 
Sclmeeglockchen (Galanthus nivalis) enthJilt Amylase, Dexłrinase, Saccharase, aber 
keine Malłase u. kein Emulsin. Zwiebel (Allium cepa) entha.lt Amylase, Maltase, 
Dextrinase u. Emulsin, aber keine Saccharase. Lauch (Allium porrum) enthiilt 
Dextrinase, Maltase, Saccharase u. Emulsin, aber keine Amylase. Ampfer (Rumex 
obtusifolius) enth&lt Amylase, Dextrinase, Maltase, Saccharase u. Emulsin. Die 
ersten drei Pflanzen sind typ. stiirkefreie Pflanzen, wiihrend ais Kontrollversucb 
der stSrkehaltige Ampfer dient. Letzterer bat alle zum volligen Abbau u. damit 
auch zur B. von Starkę notwendigen Enzyme, wiihrend bei den anderen Pflanzen 
in der Kette der Enzyme immer eines fehlt. Vf. glaubt, daB man aus dem Yor- 
handensein der betreffenden Enzyme darauf schlieBen kann, welelie ReservestofFe 
gebildet werden konnen. (Biocliemical Journ. 18. 1388—1400. 1924. London, K i n g ’b 
Coli.) H e s s e .

W. Palladin und W. Illjnwijew, U ber die Zymasebildung in  Pflanzen. Bildet 
sich Zymase in Pflanzen, die in Abwesenheit yergftrbarer Substanzcn erwachsen? 
Aspergillus niger wurde auf einer Lsg. von Chininsaure (3°/0), neben Ammonium- 
u. Iialiumphosphaten, MgSO^, FeS04 u. ZnSO., gezogen. Das Micelium u. der Saft 
daraus entwickelten mehr C 02 bei Ggw. der Saccharose, aber nur Spuren von A. 
Der Aspergillus enthielt also entweder keine, oder nur minimale Menge Zymase. 
Der eBbare Fichtenpilz vermag auch keine Glycose zu vergaren; hier kann die 
Anwesenheit der Chromogene eine hemmende Rolle spielen. (Buli. Acad. St. Peters
bourg [6] 19 1 8 . 195—98. Nowotscherkassk.) B ik e r m a n .

Eichard Kuhn und Hans Heinrich Schlubach, Uber das Verhalten per- 
mełhylierłer Zucker gegen Emulsin. Es wurde die W rkg. yerschiedener Emulsin- 
praparate, dereń W rkg. gegenuber ^-Methylglucosid genau bekannt war, auf reines 
Tetramethyl-ft-methylglucosid u. auf reines Heptamethyl-fi-methyllactosid untersucht, 
wobei die Konzentrationsverhaltnisse von Enzym u. Substrat, pjj u. Temp. in weiten 
Grenzen variiert wurden. Die dabei beobachteten Anderungen der Reduktionswerte 
lagen innerhalb der Fehlergrenzen selbst bei 3 Monate langer Einw. Nach Ansicht 
der Vff. ist eine Wrkg. des Emulsins auf die angegebenen Verbb. mit den heutigen 
Methoden nicht nachweisbar. Die Theorie von A r m s t r o n g  (The Carbohydrates 
usw., London 1 9 2 4 . S. 183), der im Hinblick auf die Spaltbarkeit der Pentamethyl- 
glucose Residualaffinitaten der O-Atome im Zuckermol. fiir die Vereinigung mit 
dem Enzym yerantwortlich machen mochte, entbelirt der experimentellen Stiitzen. 
(Ztschr. f. pliysiol. Ch. 14 3 . 154—57. Munchen, Akad. d. Wiss.) H e s s e .

O. Walter, Uber die enzymatisehe Spaltung des Arginins in  Lupinus lutem. Vf. 
wollte Arginin in Lupinus luteus nach S c h u l z e  (Ztschr. f. physiol. Ch. 34. 60 
[1898]) bestimmen, unterlieB aber das Trocknen der Keime vor der Bereitung des 
wss. Auszuges. Es wurde kein Arginin gefunden, weil die Zeit der Auszugs-
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bereitung den Enzymen geuiigte, urn das ganze Arginin zu zerspalten. (Buli. Acad. 
St. Petersbourg [6] 1917. 1071— 74.) B ik e b m a n .

H . v. E u le r ,  Uber die zwisclien Substrat und Enzym  bestelienden Affinitaten 
und ihre Spezifitat. (Ztschr. f. physiol. Ch. 143. 79—88. — C. 1925. I. 531 [cs ist 
dort in Zeile 1 des Eef. u. unter Fig. I  u. I I  statt Saccliarose Saccharase zu 
setzen]). H e s s e .

R ich a rd  W ills ta tte r , Zur Konfigurationsspezifitat der Lipasen. (Mirach. Akad. 
d. Wiss. Matliem.-naturwiss. Abt. Śitzg. am 12. I. 1924; Ber. ges. Physiol. 29. 792. 
E e f .  E o n a . — C. 1925. I. 236.) W o l f f .

T rilo k  N a th  S e th , Die Aktivie>-ung von Panb-eassaft durch Enterokinase. 
Vf. geht bei seinen Unterss. von der Ansicht aus, daB Enterokinase (aus Darm- 
schleimhaut) ein spezif. Enzym ist, welches Trypsinogen in Trypsin UberfUhrt. 
[Die schon friiher erschienene Arbeit yon W a ld sc h m id t-L e itz  (Ztschr. f. physiol. 
Ch. 132. 181; C. 1924. I. 1683) scheint dem Yerf. noch unbekannt zu sein. — Der 
Eeferent]. Die Verss. fiihrten zu folgenden Ergebnissen. Trypsin ist im inaktiyen 
Pankreassaft mit einem Schutzkolloid yerbunden, wodureli die proteolyt. Kraft 
sowie die Instabilitat gegen Hitze, Saure oder Alkali yerdeckt werden. Entero
kinase ist ein Enzym, das besonders fiir die Trennung der besonderen im Tryp
sinogen zwischen Trypsin u. Schutzkolloid bestelienden Bindung befahigt ist. Nach- 
dem die Ek. durch die Wrkg. der Enterokinase eingeleitet ist, wird die weitere 
Aktiyierung des Trysinogens autokatalyt. durch das Trypsin bewirkt. Trypsin u. 
Enterokinase wirken also auf Trypsinogen in der gleichen Weise. Dies findet Vf. 
dadurch bewiesen, daB aktiyierter (d. h. mit Enterokinase beliandelter) Pankreas- 
auszug, befśftiigt ist, weitere Mengen von inaktiyem Pankreassaft zu aktiyieren. — 
Die Aktiyierung von Pankreassaft durch Enterokinase yerliiuft am schnellsten bei 
PH 6,0—7,0; das Masiinum der Aktiyitat wird bei 38° in 1 Stde., bei Zimmertemp. in 
etwa 6 Stdn., bei 3—5° in mehr ais 12 Stdn. erreicht. Die Geschwindigkeitskurye 
fiir die Aktiyierung yon Trypsin (freigemachte Trypsinmenge : Zeit) „war grund- 
satzlich yerscliieden yon einer typ. Enzymwirkungskurye". (Biochemical Journ. 18. 
1401—16. 1924. Cambridge, Uniy.) H esse.

M arjo rie  M arti an d  und R o b e rt Robiaon, Die mogliche Bedeutimg der IIexose- 
pliosphorsaureester fiir die Knochenbildung. ■ V. Das Enzym  in  den friihen Stadien 
der Knochenentwicklung. Die Untersuchung von Knorpeln u. Knochen in friihen 
Stadien der Entwicklung von menschliclien Embryonen u. kleinen Kindern 
zeigte, daB das Monopliosphorsiiureester spaltcnde Enzym nicht friiher in den 
Knorpeln auftritt, bevor nicht ein Zentrum der Knochenbildung sichtbar ist; das 
Enzym wird iiberall da gefunden, wo Knochenbildung stattfindet. Vf. schlieBt 
daraus, daB die Absonderung des Enzyms durch die gleichen Zellkr&fte yeranlaBt 
wird, die die B. von Knoclien bewirken. (Biochemical Journ. 18. 1354—57. 1924. 
London, Lister Inst.) H e s s e .

Jam es M u rray  L uck  und T rilo k  N a th  S e th , Magenurease. Der Yer- 
gleich der Ureasen aus der Magenschleimhaut des Hundes u. aus Sojabohnen 
fiihrt zu dem ScliluB, daB die beiden Ureasen identiscli sind. Das P h - Optimum 
fur Magenurease wurde in mol. Harnstofflsg. bei pH =  7,5 in 0,02 molarer 
Lsg. bei Ś,1 gefunden. Das Optimum andert sich also wie bei Sojabobnenurease 
mit der Konz. des Substrates. — Harnstoff u. Butylharnstoff wurden von den beiden 
Enzymen in gleicher Weise gespaltcn. (Biochemical Journ. 18. 1227—31. 1924. 
Cambridge, Biochem. Lab.) H e s s e .

K. H a tto r i ,  Uber die Wirlcungsweise des Speichels a u f Starkę. Da das Ver- 
schwinden der J-Ek. nicht immer mit der Verzuckerung der Starkę ubereinstimmt, 
bestimmte Vf. diese durch Ermittlung des Zuckers mittels Fehlingscher Lsg. Er 
gelangt zu folgenden Schlussen: 1. Die Yerzuckerung yon K a r to f f e l s t a r k e  durch
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Speicheldiastase yerlfiuft sehr wahrscheinlich nach der Funktion einer monomole- 
kularen Rk.; die W irksamkeit hiingt von der Fermentmenge ab nach der Formel:

-Ąrj- —  K n  (a — x ) , w o x  —  Stiirkemenge, verzuckert in der Zeit t ,  K  —  Ge- 
c l z

schwindigkeitskonstante, n —  Fermentmenge, a =  Stiirkemenge zu Beginn der Rk.
— 2. Bei R e is s t i i r k e  ist die Geschwindigkeit im friiheren Stadium der W rkg. 
deutlicli groBer ais bei Kartoffelstiirke, im spiiteren umgekehrt. — 3. Der Speichel, 
durch Kauen von Paraffin tiiglich zu gleicher Zeit gcwonnen, hatte fast konstantę 
Verzuckerungskraft. (Journ. Pharm. Soc. Japan 1925. Nr. 516. 9—10.) S p i e g e l .

Ktthei Okubo, Beiirag zur Kenntnis der Serumprotease. VII. u. V III. Mitt. 
VII. Zur Frage der proteolytischen Abwehrfermente. (VI. vgl. O k u b o , Tohoku journ. 
of exp. med. 5. 103; C. 1925. I. 1328.) (Mit Iwane Kato.) Durch intravenose 
Einverleibung artfrcmder EiweiBkorper wird das Serum des Kaninchens nicht so 
veriindert, daB cs nunmehr spezif. AntigeneiweiB abbaut. Die Immunsera bauen 
EiweiBkorper nicht stiirker ab ais vorher.

VIII. Mitt. Vorkonmen der Protease im  Exsudate und Transsudate und ihre 
Eigenschaften. In Ex- u. Transsudaten finden sich auto- u. heteroly t wirkende 
Proteasen. Exsudatprotease wird durch Aceton wie Serumprotease aktiyiert, Trans- 
sudatprotease nicht. Mit steigender Substratkonz. nehmen bei der Exsudatprotease 
die Spaltprodd. zu infolge Schutzwrkg. der EiweiBkorper auf das Enzym. Verd. 
mit W. ycrstiirkt die proteolyt. W rkg. genuinen Exsudates; 0,9%ig- NaCl-Lsg. hemmt 
sie stark. Toluol, melir noch Chlf., am stiirksten ein Gemisch beschleunigen die 
Proteolyse der genuinen Exsudate, abhiingig von der Temp. Optimale pn  der Ex- 
sudatprotease bei ca. 7,0. (Tohoku journ. of exp. med. 5. 165—69. 171—83. 1924. 
Sendai, Univ.; Ber. ges. Physiol. 29. 646—47. Ref. J a c o b y .) W o l f f .

George Spitzer und M. C. Taylor, B er Einflu/i der Erwarmung a u f die W irk
samkeit der Peroxydase der Mileh. Bei 85° wird die Milehperoxydase vollstiindig 
inaktiyiert, bei 62,5° nimmt sie in 20 Min. nicht merklich ab. Bei 60° etwa seheint 
das Wirkungsoptimum zu liegen, bei 80—85° die Inaktivierungstemp. Die Erhitzung 
seheint die Peroxydase durch Anderung des kolloiden Zustandes zu yeriindern. 
(Journ. of dairy science 7. 234—44. 1924. Lafayette, Purdue U niv.; Ber. ges. Physiol. 
29. 643. Ref. J a c o b y .) W o l f f .

E 3. P flan zen p h y slo lo g le . B ak te rio lo g ie .
L. Francesconi, M. Manfredi und R. Astengo, Entstehung der atherischen 

Ole in der Pflanze. Die lebende Pflanze yermag aus cinfachsten Bausteinen unter 
Mitwrkg. von Enzymen komplizierte Verbb. zu synthetisieren. W ahrend die B. 
von Zuekerarten aus C 02 u. II20  in der Pflanze eindeutig geklart u. im Labor. 
teilweise nachgeahmt ist, liegen die Verhaltnisse bei der B. von ather.; Olen noch 
yollstandig dunkel. Vff. suchen durch theoret. Erwagungen melir K larheit zu 
scliaffen. Sie nehmen ais Ausgangsmaterial den i-Valerianaldehyd an, der durch 
Kondensation unter Austritt von W. in i-Citronellal ubergeht Durch W anderung 
der Doppelbindung konnte aus letzterem Rhodinal bezw. Citronellal entstehen. Aus 
Citronellal kann durch intramolekulare W anderung von 2H-Atomen analog der B. 
von Propionaldehyd aus Allylalkohol Geraniol entstehen. Der Aldehyd Geraniol 
yermag leicht in cykl. Verbb., wie Terpene uberzugehen. (Annali Chim. Appl. 15. 
63—71. Genua.) G r im m e .

Henry Beel und Frau Henry Deel, Einflufi der absoluten Reaktion des 
Bodens a u f die Bildung und Zusammensetzung des Pfefferminzols. Es wurden zwei 
Pfefferminzsorten untersucht, die sogenannte franzosische u. die englische. Beide 
wurden auf demselben Boden, dessen Rk. gleich gehalten wurde, gezuchtet. Die 
optimale [H‘] des Bodens liegt fur franzos. Pfefferminze bei p a  == 7, fur cngl. bei
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pH =  5. Die Ausbeute an Ol u. Pflanzen yerringert sich, wenn man sich von 
diesem pH entfernt. Die Anderung des pu ist aber fast ohne EinfluB auf die 
prozentuale Ausbeute von Ol aus der Pflanze. Bei der optimalen [H-] erhalt man 
auch das groBte Verhiiltnis von Gesamt-Menthol zu freiem Menthol der Pflanze. 
Anderung der [li'] wirkt demnach nur auf die Ernte u. auf den Gehalt des Ols 
an Menthol. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 37. 453—55. Cannes.) L a s c h .

F ern an d  A rlo in g , L. L angeron  und Sem pe, Vergleichende Untersuchungen 
uber die Wirkung gewisser physikalischer Agentien a u f den Bakteriophagen, eine 
Diastase und das Komplement. Es wurden die Einflusse yon Alterung, Schiitteln, 
Erwarmen, Adsorption, Zentrifugieren u. Filtrieren auf einen Bakteriophagenstamm, 
Sojaurease u. die Komplementfunktion des Blutserums von Canavalia ensiformis 
yerglichen u. fiir die einzelnen Stoffe ganz yerschiedenartig gefunden, so daB 
namentlich das bakteriophage Prinzip sich deutlich abhebt. (C. r. soc. de biologie
92. 260—61. Lyon, Fac. de mćd.) S p i e g e l .

T re a t B. Jo hnson  und B o b e rt D. C ogh ill, Die Verteilung des Stickstoffs in 
der Eiweifsfraktion von Tuberkelbacilłen nach der Entfernung der Tuberkulinsdure. 
Die Untersehiede zwischen den Befunden von T a m u r a  (Ztschr. f. physiol. Ch. 
87. 85; C. 1913. II. 1504) u. denen von J o h n s o n  u . B r o w n  (Journ. Biol. Chem. 
54. 721; C. 1923. III. 564) werden erortert. Die letzten werden durch die neue 
Unters. bestiitigt. Anwendung der van Slykeschen Methode zur N-Best. ergab in 
dem TuberkelbacilleneiweiB einen hohen Gehalt an Hexonbasen, sehr geringen an 
Cystin u. nahe Yerwandtschaft mit den yon C h ib n a l l  (Journ. Biol. Chem. 61. 303. 
62. 173. 179; C. 1924. II. 2589. 1925. I. 677) untersnchten Zellproteinen aus dem 
Cytoplasma'$on Spinat-, Luzerne- u. Maisblattern. (Jiourn. Biol. Chem. 63. 225 bis
231. New Haven, Y a l e  Univ.) S p i e g e l .

G iorgio Tron, Uber die beizende Wirkung der Arsenobenzole a u f Treponema 
pallidum. Saure Lsgg. yon Arsenobenzolen beizen Spirochaete pallida sowie andere 
Spirochiiten u. Bakterien; eine Beziehung der Beizfahigkeit zur therapeut. Wrkg. 
besteht nicht. (Boli. dell’istit. sieroterap. Milanese 3. 277—80. 1924; Ber. ges. 
Physiol. 29. 800. Ref. S e l ig m a n n .) W o l f f .

E re d  W . T anner, Die „Bios“frage. Zusammenfassende Darst. u. Kritik der 
yorliegenden Unterss. u. Ansiehten mit Literaturyerzeichnis. (Chem. Rey. 1. 397—472. 
Urbana [Illinois], Uniy. of Illinois.) S p i e g e l .

Id a  S m edley M aclean  und D o ro thy  H o ffe rt, Kohlenhydrat- und Fettstoff- 
wechscl der 1lefe. II. Der Einflufi von Phosphaten a u f die Aufspeicherung von Fett 
und Kohlenhydraten in  der Zelle. (I. ygl. Biochemical Journ. 17. 720, C. 1924. I. 
1214.) Beim Wachsen yon Hefe in Glucoselsgg. wird die B. von Fett durch Zugabe 
yon Phosphaten erhoht. Dabei wird zu Beginn des Wachstums die groBte Menge 
Fett gebildet. LiiBt man Hefe in pliosphatfreier Glucoselsg. bei tSglichcr Zugabe 
von Glucose mehrere Tage wachsen, so ist die Geschwindigkeit der B. yon Fett 
ziemlieh konstant, bis ein Punkt erreicht wird, nach dem weiteres Wachsenlassen 
keinerlei B. von F ett mehr bew irk t — Bei den entsprechenden Verss. in Fructose- 
lsg. wurden nicht so regelrnaBige Verhiiltnisse gefunden. — Die Anhaufung yon 
Kohlenhydraten in den Hefezellen ist bei beiden Zuckerlsgg. in Ggw. yon Phos- 
phat groBer ais in phosphatfreier Lsg. — In Lsgg. von hexosediphosphorsaurem 
Na war die B. von F ett geringer ais in Phosphat:Glucoselsgg. gleicher Konz. 
Durch diese Verss. wird die Annahme gestiitzt, daB Hexosediphosphate nicht durch 
die W and der Hefezelle hindurchgehen, sondern daB Glucose u. Phosphat getrennt 
aufgenommen werden u. die Synthese erst in der Zelle stattfindet. (Biochemical 
Journ. 18. 1273—78. 1924.) I I e s s e .

Han3 y. E u le r  und B a g n a r  N ilsson, Uber die Galaktoseverganmg durch Ilefe  
nach Yorbehandlung mit dieser Zuckerart. Die mit Galaktose yorbehandelte frisclie
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Hefe, welche die Fahigkeit zur Vergiirung der Galaktose erlangt liatte, wird in 
ihrer Giirtatigkeit nicht durch gcrcinigte Co-Zymase, wohl aber durch den Bio- 
katalysator Z  beschleunigt. Behandelt man frische Hefe mit Galaktose in Ggw. 
von solchen Mengen Phenol, daB die Zellvermehrung yollstandig gehcmmt ist, 
w5hrend die GSrtiitigkeit nur auf die Hiilfte herabgedriickt w ird, so findet auch 
unter diesen Umstanden eine „Anpassung“ an .Galaktose statt. Das Phenol ist nur 
wUhrend der Vorbehandlung zugegen; die Lsgg. waren in bezug auf Phenol 0,04-n. 
bezw. 0,06-n. — Auch sterile Trockenhefe kann die Fahigkeit der Galaktose- 
yergarung durch Vorbehandlung' mit Galaktose erwerben; die Garkraft ist dann 
ebenso hocli wie bei Vergarung von Glucose. (Ztschr. f. physiol. Cli. 143. 89—107. 
Stockholm, Univ.) H e s s e .

Artturi I. Yirtanen, Uber die Milchsauregarutig. I. W ahrend bei friiheren 
Ycrss. (vgl. Ztschr. f. physiol." Ch. 138. 136; C. 1924. II. 1805) gezeigt werden 
konnte, daB bei der durch Bact. casei 6 hervorgerufenen MilchsUuregarung der 
Spaltung die Bindung des Phosphates an Zucker vorausgeht, wurde jetzt gefunden, 
daB bei dieser Garung die Ggw. von Co-Zymase wichtig ist. Das Trockenpraparat 
des Baeterium wird namlich durch melirfaches W aschen mit W . inaktm ert, durch 
Zusatz des eingeengten W aschwassers oder durch Zusatz von Kochsaft des Trockcn- 
praparates wieder aktiviert. — Entgegen friiheren Verss. (Ztschr. f. physiol. Ch. 134. 
300; C. 1924. I. 56) wurde jetzt bei der Milchsauregarung durch Streptococcus 
lactis eine geringe B. von Zymophosphat gefunden. — Vf. halt es fiir wahr
scheinlich, daB ebenso wie bei der alkoh. Garung bei Milchsaure- u. Propionsaure- 
garung die Gfirung mit Zucker-Phosphatyeresterung eingeleitet wird. (Ztschr. f. 
physiol. Ch. 143. 71—78.) H e s s e .

Artturi I . Yirtanen, Zur Kenntnis des Insulins. Ein Trockenpraparat des 
Baeterium casei 6, dessen Milchsaure vergarende W rkg. (vgl. vorst. Eef.) durch 
Cozymase beeinfluBt wird, wird auch in Abwesenheit yon Cozyniase durch Insulin 
in gleicher Weise beeinfluBt. Insulin kann also hier ais Cozymase wirken, im 
Gegensatz zu den Verhaltnissen bei Hefe. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 696—98. 
Helsinki [Finnland], Yalio G. m. b. II.) H e s s e .

E j. T ie rp h y s io lo g ie .
fi. Krimberg, 2źur Fragc nach da- Bedeutung de)- Muskelhormone im Sekretions- 

prozesse der Verdauungsdi-iisen. Das Camosin des Fleisches (u. Fleischextrakts) 
wirkt auf die Darm- u. die Magendrusen hochgradig safttreibend. W enn es im 
Blute ais dessen n. Bestandteil zirkuliert, woran Vf. nicht zweifelt, so ist es ais 
Hormon zu betrachten. Im parasympath. u. im sympath. Neryensystem yerlaufen 
escitosekretor. Fasern zu den Verdauungsdrusen. Auch die Sekretion des „psycli.“ 
oder Appetitsaftes kann ebenfalls nur unter Mitwrkg. der im Blute zirkulierenden 
u. durch die betreffenden Drusenzellen auf dem W ege zur Ausscheidung begrif- 
fenen Hormone ausgel. werden. Dieser Mechanismus gilt auch fiir die Tatigkeit 
aller iibrigen Ausscheidungsdriisen. (Biochem. Ztschr. 157.187—200. Riga, Uniy.) WF.

F. Fischler, Is t der Traubenzucker ein Hormon? Der Traubenzucker ist ein 
Hormon u. die Leber das Organ, welches dieses Hormon spezif. bildet, wenn es 
in der Nahrung nicht zugefiihrt wird. (Miinch. med. Wchschr. 72. 645—46. 
Miinchen, Forschungsanst. f. Lebensmittelcliemie.) F r a n k .

Antonio Ciminata, Der Mechanismus der Zuckeruńrkung a u f die Magensckretion, 
erforscht am Pawlowschen Kleinmagen. Im Gegensatze zu anderen Forschem konnte 
Vf. keine ausgesprocliene Rcizwrkg. des Zuckers auf die Magensekretion feststellen. 
(Arch. Farmacologia sperim. 39. 49—80. 81—83. Rom.) G b im m e .

Leon Asher, Beitrdge zur Physiologie der Driisen. Nr. 71. Kimio Nakayama, 
Das Zusammenwirken von Schilddnise und Nebenniere, gepriift am respiratorischen
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Stoffwechsel. (70. vgl. A s h e r  u . T a k a h a s h i , Biochem. Ztschr. 154. 444; C. 1925. 
I. 1222.) Bei n. Ratten steigert subcutane u. intramuskulare Injektion von Adrenalin 
den Grundumsatz sehr atark, nach Entfernung der Schilddriise in sehr viel ge- 
ringerem Grade. Fiitterung der Tiere mit Schilddriisentabletten bewirkt eine auBer- 
ordentlichc Steigerung dea Grundumaatzes nach Adrenalininjektion, auch diese 
Steigerung ist bei achilddriiaenlosen Tieren geringer. Die geringere W rkg. des 
Adrenalina bei.diesen Tieren beruht nicht auf yerlangsamter Reaorption yon jenem. 
Es muB yielmelir das Schilddriisensekret ais Aktiyator des paraaympath. u. sympath. 
Neryensystems betrachtet werden. (Biochem. Ztschr. 155. 387—412. Bern, Uniy.) S r iE .

Leon A sher, Beitrage zur Physiologie der Drilsen. Nr. 72. K im io  N akayam a, 
Untersuehungen iiber den Einfluf] der Nebenniere a u f den respiratorischen Grund
umsatz. (71. vgl. yorat. Ref.) Vollstandige Exatirpation beider Nebennieren andert 
am respirator. Grundumsatze von Ratten nichts oder bedingt nur geringfiigige 
Herabsetzung. Der Ablauf der Stoffwechselyorgange nach Zufuhr von Kohlenhydrat 
wird durch die Operation nicht wesentlich beeinfluBt u. bleibt auch auf Zufuhr 
yon Schilddriise bei n. u. schilddruaenlo8en Tieren annahernd gleicli. (Biochem. 
Ztschr. 155. 413—35. Bern, Univ.) S p i e g e l .

Leon A sher, Beitrage zur Physiologie der Drilsen. Nr. 73. K im io  N akayam a, 
Uber die Wirlcung von Schilddriisen- und Milzeccstirpation a u f den durch Adrenalin
injektion beeinflufiten respiratorischen Grundumsatz. (72. ygl. yorat. Ref.) Wenn 
nach Schilddruaencxatirpation auch die Milz entfem t wird, so yermindert sich die 
stofiwechaelsteigernde Wrkg. der aubcutanen Injektion von Adrenalin noch starker, 
ais wenn nur die 1. Operation atattfand. Entfernung der Milz allein kann das 
Anaprecheii> dea Organiamus auf Adrenalin herabsetzen, doch tritt dies nicht immer 
■ein. Gleichzeitige Entfernung yon Milz u. Schilddriise fiihrt bald zu Erholiung, 
bald zu Verminderung der Adrenalinwrkg. Erhohung kann auch eintreten, wenn 
«rst die Milz u. spater erst die Schilddriise entfem t wurde. (Biochem. Ztschr. 155. 
436—58. Bem, Univ.) S p i e g e l .

Leon A sher, Beitrage zur Physiologie der Drilsen. Nr. 74. K im io  N akayam a, 
Der Einflufs der doppelseitigen Durćhschneidung des Nervus splanchnieus a u f den 
respiratorischen TJmsatz des Hundes. (73. vgl. vorst. Ref.) Die Durchschneidung 
beider Neryi splanchnici bedingt beim Hunde, wenn sein Zustand nachlier yollig 
n. ist, keine Yeriinderung des Grundumaatzes, aber einen geateigerten EinfluB der 
Aufnahme von Fleisch oder Rohrzucker wie auch der Zufuhr yon Schilddriisen- 
praparaten. Dies konnte aymptomat. ais Auadruck yon Vagotonie gedeutet werden, 
■ebenao aber auch auf allgemein phyaiol. Grundlage ais Folgę erhohter Erregbar- 
barkeit der peripheren sympath. Mechanismen, bezw. der neuroplaamat. Zwischen- 
substanzen. Die wesentlichste Quelle der beobachteten Yeranderungen kann nach 
manchen Beobachtungen in der Łebcr liegen. (Biochem. Ztschr. 156. 381—418. 
Bern, Uniy.) S p i e g e l .

Leon A sher, Beitrage zur Physiologie der Drilsen. Nr. 75. Y u zu ra  Tom inaga, 
Untersuchung iiber den Eisenstoffwechsel in sciner Abhangigkeit von Milz und Ovarien. 
(74. ygl. yorst. Ref.) Vf. ha t die Mikrobest. des Fe von K ctg elm a ss (Buli. Soc. 
Ohim. Biol. 4. 577; C. 1924. II. 375) fiir Anwendung auf Organe modifiziert u. 
mit ihrer Hilfe Untersa. an weiBen Ratten angestellt. Die Milz wurde ais Fe- 
reichstes Organ befunden, nach ihrer Exstirpation steigt der Fe-Gehalt in Leber 
u. Niere sehr wesentlich, wahrend er im Muskel abnimmt, eine neue BestStigung 
der Lehre von A s h e r , daB die Milz ein Organ dea Fe-Stoffwechsels sei. Beim 
n. Tiere haben Entfernung des Oyariums u. Trachtigkeit keinen merklichen Ein
fluB auf, den Fe-Gehalt der Organe, auch werden die Wrkgg. der Milzexstirpation 
•durch Zutritt einer Ovariektomie nicht yerstarkt. (Biochem. Ztschr. 156. 418—25. 
Bem, Uniy.) S p i e g e l .

YII. 2. 4
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L eon A ste r , Beitrage zur Physiologie der Driisen. Nr. 76. H e in r ic h  W iischer, 
Uber die Harnabsonderung unter dem Einfluji der Purindiuretica und bei Muskel- 
tatigkeit. (75. vgl. vorst. Ref.) Die Arbeit schlieBt sich an diejenigen von A sh e r 
u. M ichaud (Ztschr. f. Biologie 4 6 . 198; C. 1 9 0 4 . II. 1662) u. A sh e r  u. B ru c k  
(Ztschr. f. Biologie 4 7 . 1; C. 1 9 0 5 . II. 153) an. Ihre Ergebnisse werden folgender- 
maBen zusammengefaBt: 1. Fiir die Menge des abgesonderten Ilaras maclite es bei 
einer n. Person keinen wesentlichen Unterscliied, ob nur 400 ccm Tee oder zuglcich 
noch 1 g Theobromin genommen wurden, der Tee bewirkte in jedem Falle allein 
schon starkę Diurese. — 2. Die Ausscheidung der Chloride ging in allen Verss. 
der Wassermenge ungefiihr parallel. — 3. Die Ausscheidung der Sulfate war an- 
nShernd konstant, nur in den hochsten Graden der Diurese vermehrt, sie geht also 
der Chloridausscheidung nicht parallel. — 4. Die Phosphatausscheidung sank in 
den meisten Fiillen von der 2. Stde. des Vers. an , um in der 3. oder 4. Stde. er- 
neut anzusteigen. — 5. Nur in 2 Verss. bei miiBiger oder sogar schwacher Diurese 
war die Cl-Menge des Ilarns diejenige des Serums. Die von M ichaud beim 
Kaninchen auch bei starker Diurese gefundene Erscheinung grćiBerer Cl-Mengen 
im Harne ais im Blutplasma lieB sich beim Menschen nicht reproduzieren. — 
6. Magermilch hatte deutlich diuret. Wrkg., auf die Theobromin eher liemmend wirkte.
— 7. Muskelarbeit hatte nicmals einen die Diurese fordernden EinfluB, auch nicht 
bei Zufuhr groBer Fliissigkeitsmengen. Ein groBer Teil des vermchrt zugefiihrten 
W . yerlieB den Korper auf dem Wege der Haut u. der Lungen. Die Ausschei
dung von Chloriden, Sulfaten u. Phosphaten war gleichfalls herabgesetzt. — 
8. Auch Eingabe von Diureticum yermochte in den Arbeitsperioden die Diurese nicht 
erheblich zu steigern. Dies spriclit dafiir, daB bei Mangel an W . fiir die Nieren- 
wege die Purindiuretica nicht wirken, oder dafiir, daB ein in den Geweben liegendes 
Moment ihre W irksamkeit hemmt. — 9. Die Ausscheidung der Phospliate wurde 
wiihrend der Muskeltśitigkeit nicht geiindert, was aber nicht gegen eine erholite 
Phosphatbildung in den tiitigen Muskeln beweisend ist. (Biochem. Ztschr. 1 5 6 . 
426—53. Bem, Univ.) S p iegel.

M. Almagiśi, Die Pankreasfunktion toahrend der Saugłingsperiode. Durch 
Pankreasesstirpation scheint bei jungen, noch gesaugten Hunden keine Glykosurie,. 
sondem nur gesteigerte Lactosurie aufzutreten, die Zeichen eines schwer ge- 
schadigten FettstofFwechsels is t  Namentlich in der Jugend scheint dem Paukreas 
eine den Fettstofifwechsel beherrscliende innorsekretor. Funktion zuzukommen. (Arch. 
ital. de biol. 73. 139—42. 1924; Ber. ges. Physiol. 29. 594. Ref. L a q u e r .) W o l f f ..

L ouis B erm an, Eine krystallinische Substanz aus der Nebenschilddriise, die den 
Calciumgehalt des Blutes beeinflufił. Nebenschilddriisen vom Rind werden mit an- 
gesauertem A. extrahiert. Nach Entfernung der Lipoide u. Proteine wird eine 
krystallin., offenbar unreine Substanz gewonnen, die den Ca-Spiegel des Blutes 
erhoht. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a med. 21 . 465. 1924. New York, Columbia. 
Univ.; Ber. ges. Physiol. 2 9 . 627. Ref. F r o m iie r z .) W o l f f .

B. D ouglas, Hindernde W irhm g des Adrenalins und einiger anderer vaso- 
motorischer Subsłanzen a u f die Absorption durch die Schleijnhaute. (Vgl. C. r. soc.. 
de biologie 91. 1223; C. 1925. I. 705.) Adrenalin hemmt die Absorption fremder 
Substanzcn durch die Darmschleimhaut u. auch die eigene. Auch Ilypophysin u. 
Tyramin verzógern die Absorption, wahrend Histamin u. Amylnitrit sie begiinstigen. 
(C. r. soc. de biologie 92. 265—66. Lyon, Lab. von D o y o n .) S p i e g e l .

B. D ouglas, Behandlung von Verbrennungen mit Adrenalin. Seine bactericide 
und antiseptische Wirkung. Zusammenfassender Bericht, zum Teil auf Grund fruherer 
Arbeitcn des Vfs., uber die angefiihrten Wrkgg. des. Adrenalins. (C. r. soc. de 
biologie 92. 267—69.) S p i e g e l .
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B. Douglas, Die Schutzwirkung cles Adrenalins. Adrenalin-Chloroform-Synkope. 
(Vgl. C. r. soc. de biologie 91. 1223; C. 1925. I. 705.) W ird Adrenalin wShrend 
Chlf.-Anasthesic injiziert, so fiihrt es zu Synkope u. Tod. Vor der Anasthesic ge- 
geben, ist es . unschiidlich u. kann dann sogar die todliclie W rkg. einer spateren 
Gabe yerliindern. (C. r. soc. de biologie 91. 1419—20. 1924. Lyon, Fac. de 
mćd.) S p i e g e l .

E. Schilf und W. Feldberg, Uber die gefafierweilenide Wirkung des Adre- 
nalins und ihre Beziehung zum Sympatlńcus. (Vgl. P e a b c e , Ztschr. f. Biologie 62. 
243; 1913. SniłtlDZU, Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 104. 254; C. 1925. I. 714.) 
Vff. konnten nicht findcn, daB das FrosehblutgefiiBpriiparat auf Adrenalin eine Gc- 
fiifierweiteruug zeigt, wenn einige Tage vor dem Vers. die in Betracht kommenden 
Nerven durclischnitten werden. Bei Vorbehandlung des Prfiparates mit Adrenalin 
tritt auf erneuten Zusatz dieses Giftes eine GefśiBerweiterung ein. (Biochcm. Ztschr. 
156. 206—15. Berlin, Univ.) W o l f f .

Armand Dans, Das Insulin. Zusammenfassung. (Arch. mćd. belges 77. 468 
bis 475. 1924; Ber. ges. Physiol. 29. 583. Eef. L e s s e r .) W o l f f .

V. Diamare, Dokumente zur Inselłheorie des Diabetes und den Vorlaufem des 
Insulins. Polemik. PrioritStsanspriichc. (Arch. di fisiol. 22. 141—57. 1924. Pisa, 
Univ.; Ber. ges. Physiol. 29. 750. Eef. L a q u e r .) W o l f f .

T. K. Hennie, E in  Jahr Erfalirung m it Insulin. (Lancet 208. 811—15. Glas
gow, Eoyal Infirmary.) S p i e g e l .

Kazimir Funk und Sophie Kołodziejska, Wirkung des Insulins per os. 
Nach W in te r  wirkt Insulin, in alkoh. Lsg. bei Kaninchen durch Sondę gegeben, 
ahnlich wie subcutan gegebenes. Nach Vff. ist die W rkg. unsicher u. ohne prakt. 
Bedeutung, dagegen wird durch gleiche Gaben in wss. Lsg. der Blutzuckerspiegel 
erholit, wohl infolge Kesorption antagonist. Substanzen, die auch in gereinigten 
Priłparaten yorhanden sind. (Medycyna Doświadczalna 2. 367—68. 1924. Warsehau, 
Staatl. Hygieneschule; Ber. ges. Physiol. 29. 583—84 Eef. H ir s z f e l d .) W o l f f .

K. Carrasco Formiguera et J. Puchę, Uber den Wirkungsmechanismits des 
Insulins. Bei n., kohlenhydratreich (Kohl, Karotten) genShrten Kaninchen betrug 
der Glykogengehalt der Leber 5,8% =  1)61% des Korpergewichts, bei ebenso 

. genahrten Tieren, die pro Tag 0,5—3 Einheiten Insulin  erhalten hatten, 6,4°/0 =  1,67%.
— Gibt man also eine kleine Menge Insulin, die das erforderliche physiologische 
Minimum uberschreitet, so wird wie beim Diabetiker Glykogen angesetzt. (C. r. 
soc. de biologie 92. 813—15. Barcelona.) MOLLER.

Stanley E. Benedict, Eine Wirkung des Insulins, die in  vitro erhaltbar ist. 
Insulin besehleunigt die Starkehydrolyse durch Diastasen. Die Wrkg. beruht 
nicht auf [H ] oder EiweiBkorpern des Priiparats. Es ist nicht bewiesen, daB 
Insulin der wirksame Faktor ist. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. 21. 529. 
1924. New York, C o r n e l l  univ. med. coli.; Ber. ges. Physiol. 29. 583. Eef. 
L e s s e r .) W o l f f .

E. Cousy, Die hemmende W irkung, die Insulin a u f die Zuekeruerbrennung im 
Kaninchenherzen ausiibt. Im durchstromten isolierten Kaninchenherzen war die 
Traubenzuckerverbrennung 0,66—1,1 mg pro g u. Stde. Nach Zusatz von 20—40 
Insulineinheiten 1,33—2,5 mg. W enn man aber ganz aseptisch arbeitet, ist dieser 
W ert nur 0,11—0,19 mg, wśihrend er ohne Insulin 0,85 mg betragt. Insulin h e m m t 
dcmnach dic Glykolyse im Herzen. Die Steigerung ist Tauscliung. (C. r. soc. de 
biologie 92. 750—51. Loewen.) MC'l l e r .

A. Sebastiani, Die Insulinbehandlung des Diabetes. Die Anwendung des Insu
lins ist nicht nur auf das diabet. Coma u. sonstige Komplikationen zu beschranken. 
(Policlinico 31. 1391—1403. 1924. Kom, Policlin. U m b e r t o  L ;  Ber. ges. Physiol. 29. 
750. Eef. L a q u e r .) W o l f f .

4*
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I. I. Nitzescu und I. Cadariu, Insulin und Cholesterinstoffwechsel. (Vgl. 
N iz e s c u  u. N ic o l a t j , C. r. soc. de biologie 91. 1462; C. 1925. I. 1224.) Es fand 
sich daB Cholesterin in der Norm durch Lunge u. Leber festgehalten u. zerstort 
wird. Nach yolliger Entfernung des Pankrcas verlieren die Organe diese Faliigkeit 
ganz oder fast ganz, erlaugen sie aber unter dem EinfluB von Insulin wieder. Die 
endokrine Sckretion des Pankrcas spielt also im .Cholesterinstoffwechsel eine Haupt- 
rolle. (C. r. soc. de biologie 92. 296—98. Cluj, Fac. d. med.) S p i e g e l .

I. I. Nitzescu und I. Cadariu, Die Glykolyse in  vivo beim normalen und beim 
panlcreaslosen Rundę. Wirkung des Insulins. (Vgl. vorst. Kef.) W ahrend nach 
T iio m a s  das Yerh. des Blutes eines diabet. Tieres bzgl. der Glykolyse in vitro 
durch Zusatz von Insulin nicht geandert wird, zeigte sich im lebenden pankreas- 
losen Hunde unter dem EinfluB desselben Wiederherst. des fast ganzlich verlorenen 
glykolyt. Vermogens. Es muB also hier noch ein anderer Faktor mitwirken. (C. r. 
soc. de biologie .92. 298—300. Cluj, Fac. de mćd.) S p i e g e l .

F. Fischler u. F. Ottensooser, Zur Analyse hypoglykdmischer Zustande und 
iiber die Wesensgleiehheił der „glykopriuen Intoxikation11 und der „hypoglykdmischen 
Reaktion". Blutzuckermangel bedingt Vergiftungserseheinungen — glykoprive In- 
toxikation — welche zum Tode fiihren konnen. Dieses sclion friiher (E rd e ly i-  
F is c h le r ,  Ztschr. f. physol. Ch. 90. 32; C. 1914. I. 1843) studierte Vergiftungsbild 
ist wesensgleich mit der hypoglykiim. Insulinrk., was durch neue Yerss. am n. 
Kaninchen, welche unter dem EinfluB von Hunger, Phlorrhizin u. Adrenalin des 
Blutzuckers beraubt wurden, erwiesen wird. Die Hypoglykamien unter Hunger, 
Hungerphlorrliizin u. Insulin  unterscheiden sich ais chroń., subcliron. u. akute 
Hypoglykamien. Ilierdurch erhalten gewisse Unterschiede in ihrem klin. Bilde 
eine Erklarung. Auch bei der glykopriyen Intoxikation laBt sich durch geeignete 
Traubenzuckerzufuhr das schwere toxische Bild heilen. Zur Charakterisierung der 
subchron. Hypoglykamie gehoren Gewicht, Sturz, Temperatursturz u. Urobilinurie. 
Die Yerss. erbringen auch einen neuen Beweis fiir die Mogliclikeit einer nicht 
enterogen bedingten Urobilinurie. (Ztschr. f. physiol. Ch. 144. 1 — 59. Munchen, 
Dtsch. Forschungsanst. f. Lebensmittelchem.) G uggenheim .

J. T. Lewis und M. Magenta, Uber die AusgleiehsmecJuinisnien der Glykamie 
nach der Insulinwirlcung. Bei Ilunden vermehrt doppelseitige Splanchnicusdurch- 
schneidung die Empfindlichkeit gegen Insulin (1 klin. Einheit pro kg subcutan 
erzeugt schon Krampfe u. tiefe Blutzuckersenkung.) Dasselbe tu t Nebennieren- 
exstirpation, weniger die Durchtrennung der Leberneryen. — Durchtrennung der 
Yagi in Hohe des Mageneingangs yermindert die Empfindlichkeit gegen Insulin u. 
hebt die Uberempfindlichkeit nach Splanchnicusdurchschneidung fast wieder auf.
— Exstirpation des Nebennierenmarks oder einseitige Nebennieren'exstirpation mit 
Entneryung der anderen Nebenniere unter Schonung des Splanchnieus erhoht die 
Empfindlichkeit gegen Insulin ein wenig. (C. r. soc. de biologie 92. 821—22. 
Buenos Aires.) M O lle r.

S. H. Kahn, Die Senkung des menschlichen Blutzuckers durch Insulin. Beim 
ruhenden n. Menschen ist die Senkung des Blutzuckers pro Insulineinlieit individuell 
nicht verschieden. Das Korpergewicht beeinfluBt die Dauer der Insulinsenkung. 
Beim Diabetiker flndet sich pro Insulineinheit ein starkerer Abfall des Blutzuckers 
ais beim Normalen. (Boston med. a. surg. journ. 191. 161—68. 1924. St. Louis, 
W ashington, Univ. Ber. ges. Physiol. 29. 607—8. Eef. L e s s e r .) W o l f f .

Leon Blum und Maurice Delaville, Studium der Verdnderungen des Blutes 
und der Safte durch die TRtrafdtration. (Vgl. auch C. r. soc. de biologie 92. 182; 
C. 1925, I. 1759.) Die Ultrafiltration wurde benutzt, um Veranderungen der ganz 
oder teilweise ultrafiltrierbaren StofFe des Blutplasmas bei physiol. u. patholog. 
Yorgangen zu erforschen. Beim n. Menschen sind Na, E  u. Cl vollstandig filtrierbar,
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Ca u. Mg nur tcilweise, in wenig variierenden Verhiiltnissen, P 0 4 in noch nicht 
feststehendcm Verhiiltnis. Bei gewissen patholog. Zustiinden zeigen sich tief- 
gehende Anderungen. Na kann danu teilweise seine Ultrafiltrierbarkeit einbiiBen, 
Ca stiirker ais n. oder selbst vollstiindig ins F iltrat gehcn. Unterss. bzgl. des Verh. 
von K, Mg, PO.,, ferner von Harnsaure u. Cholesterin sind im Gange. Die Anderungen 
in der Ultrafiltrierbarkeit der Mineralbestandteile diirften von solchen der Kolloide. 
an die sie gebunden sind, bedingt sein. (C. r. d. l’Acad. des sciences 180. 764 
bis 765.) S p i e g e l .

K a rl Schuliecker, Beobachtungen iiber den Blutzucker der Ziege. U nter n. Er- 
niihrungsbedingungen sind die Blutzuckerwerte 49—64 mg in 100 ccm Blut. Diese 
W erte sind auf die bekannte Weise (Hunger, Laufen, Adrenalin, Insulin) wie 
ublich zu beeinflussen. (Biochem. Ztschr. 156. 353—64. Wien, Hochsch. f. Boden- 
kultur.) W o l f f .

C. A lesandrescu-D ersea, V. C iocalteau  und L. A d le rsb e rg , Uber Phlor- 
rhizinglucosurie. Die Phlorrhizinprobe stellt eher eine Leber- ais eine Nieren- 
funktionspriłfung dar, weist aber nicht eindeutig auf eine Leberschadigung hin. 
(Buli. et mćm. de la soc. mśd. des hop. de Bucarest 6. 147—52. 1924; Ber. ges. 
Physiol. 29. 619—20. Ref. S c h m it z .) W o l f f .

S tillf r ie d  L itzner, Uber die Beziehungen zwischen Blutharnsaurespiegel und 
Blułdruck. Vf. konnte bei einem gichtigen Hypertoniker in langen Beobachtungen 
feststellen, daB Veriindcrungen des Hąrnsiiurespiegels im Blute ohne jeglichen 
Einflulj auf den Blutdruck waren. (Zentralblatt f. inn. Med. 46. 330—33. Halle, 
Univ.) .... F r a n k .

Joseph  E . N ow rey  jr .,  E in Vergleieh der Wirkungen von Germaniumdioxyd 
und von Natriumgermanat a u f das B lu t der weifien Ratte. (Vgl. H a m m e t t  u. 
N o w r e y , Journ. Exp. Med. 35. 507; C. 1922. III. 84; N o w r e y , Buli. of the J o h n s  
H o p k in s  hosp. 33. 340; C. 1923. III. 504.) Reines Germaniumdioxyd hat nach 
Verss. an der weiBen Ratte keine W rkg. auf das Blut, die alkal. Germanatlsgg. 
verursachen aber regelmiiBig eine erhebliche Erythrocyten- u. Hamoglobinvermehrung. 
Die DifiFerenz beruht darauf, daB die Alkalescenz des Blutes nicht ausreicht, das 
Germaniumdiosyd in Germanat uberzufuhren. (Buli. of the J o h n s  H o p k in s  hosp. 
35. 180—83. 1924. Philadelphia, W istar Inst.; Ber. ges. Physiol. 29. 763. Ref. 
F r o m h e r z .) W o l f f .

P. G yórgy, Zur Theorie der Ca-Ionisation in der Blutfliissigkeit. Erwiderung 
a u f die Arbeit von Julius Holló. Gegeniiber I I o l l Ó (Biochem. Ztschr. 150. 496;
C. 1925. I. 1335) macht Vf. Ausfuhrungen, dereń wesentlicher Inhalt in den Satzen 
gipfelt: Die frtther (Jahrb. f. Kinderlieilk. 99. 1; C. 1923. I. 178) aufgestellte 
Gleichung dient nur qualitativen Zwecken u. ist hierfiir auch weiterhin ais brauchbar 
anzuerkennen. — 2. Die Berucksichtigung des Phosphations wird in komplizierten 
Systemen, wie auch im Blute, nicht ais „iiberflussig“ betrachtet. (Biochem. Ztschr. 
152. 284—85. 1924. Heidelberg.) S p i e g e l .

J . A rg y ll C am pbell, Die Dissoziationskurve von Oxyhamoglobin in  den Geweben. 
In unter die Haut oder in die Bauclihohle injizierten Gasgemischen erfolgt nach 
erfolgtem Ausgleich mit der Gasspannung in den Geweben durch Korperarbeit bei 
Kaninchen zunachst Zunahme der C02-Spannung, dann infolge B. von Milchsiiure 
Abnahme u. zugleich Zunahme der 0,-Spannung infolge W rkg. der Milchsiiure auf 
die H b02-Dissoziationskurve. Insulinkriimpfe wirken ebenso wie Muskelarbeit. — 
Die Veranderungen sind prinzipiell die gleichen wie in der menschlichen Alyeolar- 
luft bei Muskelarbeit. — Durch kiinstliche Atmung nimmt die CO,-Spannung im 
injizierten Gasgemisch zu, durch NaH C03 oder Guanidin ab, wiilirend in allen drei 
Fitllen die 0 2-Spannung abnimmt. (Journ. of Physiol. 59. 395—406. Hampstead.) MO.
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James M. Neill und A. Baird Hastings, Der Einflufi der Spannung mole- 
kularen Sauerstoffs a u f gewisse Ifamoglobinoxydationen. Dieser EinfiuB wurde 
bei der Bildung von Methiimoglobin durch gewisse oxydierende Agenzien biol. 
Natur (sterile Pneumokokkenextrakte, anaerobe Bakterien, autoxydierbare Sub- 
stanzeu, wie Lebertran, Leinol, Terpentin) sowie auf dessen spontane B. in sterilem 
Blut untersuclit. Diese Oxydationen sind Beispiele von 0„-Aktivierung, bei denen 
das HSmoglobin oxydicrt wird durcli Agenzien, die sich bei der Oxydation leichter 
oxydierbarer Substanzen bilden u. dann ihrerscits das Fe” des Iliimoglobins zu Fe1'1 
oxydicren. Sowohl der erste ais auch der zweite Yorgang wird durch die 0 2-Tension 
beeinfluBt, der zweite insofern, ais jene Tension die Konz. des reduzierten Hiimo- 
globins begrenzt. Fiir diese A rt yon Oxydationen ist 'die 0 2-Spannung von ca. 
20 mm am gUnstigsten, die eineiseits die B. des oxydierenden Agens ermogliclit, 
andererseits ^>‘/2 des Gesamtliiimoglobins in reduzierter Form belSBt. Dagegen 
mufi bei Oxydation von Hamoglobin durch vorgebildete Oxydantien, wie Ferri- 
cyanid, die B. des Methśimoglobins am schnellsten bei 0 2-Spannung =  0 sein. — 
Die Ergebnisse sind in tjbereinstimmung mit den elektrocliem. Befuuden von 
C o n a n t  (Journ. Biol. Chem. 57. 401; C. 1 9 2 3 . III. 1621). Es fanden sich Beweise 
dafiir, daB die zu Methamoglybin oxydierte Substanz das reduzierte Hamoglobin 
ist u. daB dieses durch Zugabe von 0 2 oder von CO iu eine schwcrer oxydierbare 
Substanz ubcrgclit. (Journ. Biol. Chem. 6 3 . 479 — 92. R o c k e f e l l e r  Inst. f. 
med. res.) S p i e g e l .

K. Shim ura, Ecperimentelle Untersuchungen iiber die Ablagenmg, Ausscheidung 
und Ruckresorption des Hamoglobins im  Organismus und dessen Beziehungen zur 
Eisenpigmentablagerung. Ilunden wurde art- bezw. korpereigenes Hamoglobin intra- 
yenos gegeben. Es wurde rascli aus Blut u. Korper ausgeschieden. Die Aus
scheidung erfolgte durch Niere, Leber, Gallengiinge u. Nebennieren; in den iibrigen 
Organen Speicherung des Hiimoglobins u. Zerlegung in Eisenpigment; es ist nącli 
36 Stdn. ais IlSmosiderin dcutlich naclizuweisen. (V i r c h o w s  Arcli. f. pathol. Anat. 
u. Physiol. 251. 464—93. 1924. Berlin, Pathol. Inst.; Ber. ges. Physiol. 29. 586 bis 
587. Ref. B u s c ii .) W o l f f .

C. J. P a rh o n  und V. M arża, U ber den •Cholesteringehalt der Kodeń und der 
Nebennieren. Beziehungen der Hoden zur Cholesterinamie. Untersuclit wurden 
liauptsaclilich Vogel. Der Cholesteringehalt der Nebennieren schwankt zwisclien 
12 u. 14 g pro kg. Der der Hoden zwischen 2 u. 5,5 g. Die Jahreszeit scheint 
auf die Menge EinfluB zu haben. (C. r. soc. de biologie 9 2 .  727—29.) U b b s c iia t .

G. F r i tz  und B. P au l, Experimentelle Beitrdge zur Erage der hypertonischen 
Hyperglykamie. Jede Hypertonie (durch Pharmaca oder mechan. bedingt) fiihrt zu 
Hyperglykamie, die nicht auf einer durch die Hypertonie bewirkten Hyperadrenalin- 
iimie, auch nicht auf erliohter Adrenalinempfindlichkeit der sensibilisierten Vaso- 
konstriktoren beruht, sondern durch die Hypertonie an sieli, ais durch ein pliysikal. 
Moment verursacht wird. (Biochem. Ztschr. 157. 263—70. Budapcst, P A z m a n y - 
P ćT E R -U n iv .)  W o l f f .

B,olf S em ler, U ber die Beein/lussung der diabetischen Ilyperglykamie durch 
Kalium. Verss. an diabet. Patienten. Intravenose Zufulir von KCl ergibt eine 
meist deutlich ausgesprochene Senkung des erhohten Blutzuckerspiegels, die nach 
etwa 50—60 Min. ihr Maximum erreiclit u. nach etwa 2 Stdn. wieder am Anfangs- 
wert ist. CaCl, beeinfluBt, wenn uberhaupt, den Blutzuckerspiegel im Sinne einer 
Erholiung, NaCl verhiilt sich indiffereut. Per os zugefiilirtes KCl yermag den Blut
zuckerspiegel nicht zu beeinflussen. Eine deutliclie Beeinflussung der Glykosurie 
war nach intrayenoser oder oraler Zufulir yon KCl nieht zu bemerken. (Beri. klin. 
W chschr. 4 . 697. Berlin, Charite.) F r a n k .
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Carl P rau sn itz  uud G ertru d  M eissner, Die Mesmng der Baktericidie des 
menschlichen Blutes nach spezifisćher und unspezifischer Yorbehandlung. Es gelang 
in Selbstyerss. sowohl durch spezif. Vorbeliandlung mit abgetoteten Staphylokokken 
ais auch durch unspezif. mit Yatren oder Aolan, nicht aber mit Ringerlsg. eine 
sehr ausgeaprócliene Steigerung dea baktericiden, opson., leukocyt, u. phagocytaren 
Vcrmogens des Blutea heryorzurufen u. die Kampfkraft dea Blutes gegenuber ein- 
gebrachten Staphylokokken zu erholien. Dabei zeigte aich die W rkg. bei P. weit 
deutliclier ala bei M. An der Bekiimpfung der Bakterien im Korper sind walir- 
scheinlicli nicht nur die Leukocyten, sondern auch die Capillarendothelien wesent- 
lich beteiligt. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. I. Abt. 94. 376—87. Greifs- 
wald, Uniy.) S p i e g e l .

E. H u y g h eb aert, Uber die hćimolytische Wirkung des Methyleńblaus. Bei oraler,
namentlich aber achon bei einmaliger intravenoser Zufuhr tritt bei Hunden Hiimo- 
globinurie, Yerminderung der Zahl u. Resistenz der Erythrocyten u. entsprechender 
Anstieg der Leukocyten auf. Die Milz ist yeriindert. Prinzipiell analog wirken 
Thionin u. Methylenazur. (Arcli. internat, de pharmaco-dyn. et de tlierapie 29. 
405—34. 1924; Ber. ges. Physiol. 29. 811—12. Ref. H e u b n e r .) W o l f f .

F . K lopstock, Uber die Natur der spezifischen Ećimolysine. Bei Anwendung 
der bei Fermenten ublichen Methoden tritt Adsorption u. Elution des Hamolysins 
ein. Die Hiiinolysine sind demnacli entweder selbst kolloidal gel. Teilchen mit 
amphoterer Ladung oder an Begleitstoffe (Koadaorbentien u. Koeluentien) mit ampho- 
terer Ladung angelagert. Bei der Adsorption des Hamolysins handelt es sich nicht 
um eine einfache EiweiBadsorption. Wegen der weitgehenden Art- u. Zustands- 
spezifitiit der Hamolysine sieht Yf. das Proteingeriist oder Proteinlipoidyerbb. ais 
AngrifFspunkt der spezif. Gruppe der Hamolysine an. (Dtsch. med. Wchselir. 51. 
5 9 2 — 93. Berlin-Dahlem, Kaiser W iL H E L M -Inst. f. experim. Therapie.) F r a n k .

"W ąskimi I to , Uber den Einflufi der Blutgase (des Sauerstoffs und der Kohlen- 
siiure) a u f die Senkungsgeschivindigkeit der Erythrocyten. C03 u. 0 2 wirken anta- 
gonist. auf die Senkungsgeschwindigkeit; C02 heinmt sie, 0 2 erhoht sie. Der Ein
fluB dieser Gase ist dabei dem Gasgehalt ungefahr proportional. (Tohoku journ. 
of e.\p. med. 5. 139—47. 1924. Sendai, Uniy.; Ber. ges. Physiol. 29. 761. Ref. 
v . K r Og e r .) W o l f f .

D. v. K lobusitzky , Uber die Senkungsgeschwindigkeit der Erythrocyten mit 
Riicksicht a u f die Eofmeistersche Ionenreihe. Bei Unters. des Einflusses liyperton. 
Salz- u. Zuckerlsgg. auf die Senkungsgeschwindigkeit zeigte sich, daB die Ionen 
die Senkung nach der Hofmeisterschen Reihe beeinflussen. Diese Einw. ist der 
Konz. der Lsgg. umgekelirt proportional. (Biochem. Ztschr. 157. 277—82. Budapest, 
P A Z JiiN Y -U niv .) W o l f f .

A. D esg rez , H. B ie rry  und L. L escoeur, Blutkórperchen und Alkalireserue. 
Yff. treiben C02 zuniichst bei 15° durch einen Luftstrom in geschlossenem System 
yollstandig aus, dann nach Zusatz einer Siiure. Dabei zeigte sich, daB bei Serum 
u. Plasma der Sśiurezusatz notwendig ist, um alles CO, zu entbinden, bei Gesamt- 
blut aber nicht. Die Blutkórperchen scheinen danaeh unter den Yersuchsbedingungen 
allmiihlicli eine Siiure entstehen zu lassen. In der Tat gelingt es, mit gewaschenen 
Blutkórperchen in 8,5%0ig. NaCl-Lsg. auch aus zugesetztem Na2C 03 erhebliche 
Mengen C 02 auszutreiben, wiihrend andererseits Blut, das mit dest. W. lackfarben 
gemacht u. einige Min. auf 100° erhitzt w ar, nicht mehr das Yerli. yon frischem 
Blute zeigt. Die erst durch Siiure entbundene C 02-Menge muB aus neutralen 
Alkali- u. Erdalkalicarbonaten stammen. Diese bilden die Alkalireserye des Blutes, 
u. die Erseheinung bei Ggw. der Blutkórperchen unter den gegebenen Bedingungen 
bedeutet das fortsclireitende Schwinden dieser Reserve. Bei Glykolyse schwindet 
ein Teil, entsprechend der Spaltung der Glucose in 2 Moll. MilchsSure. Die im
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Blute yon yornherein yorhańdene Glucose geniigte auch bei volliger Spaltung nicht, 
um die Alkalireserye ganz zu beseitigen, durch kiinstlichen Zusatz konnte man aber 
dahin gelangen, daB sogar eine „Sśiurereserve“ entstand. Bei dem Vers. mit 
frischem Gesamtblut, w o in ca. 1 Stde. bei 15° die Alkalireserye fast ganz ver- 
schwindet, miissen aber auBer der Glykolyse noch andere saurebildende Faktoren 
in Betracht kommen. Es scheint, daB eine Entbindung von CO, aus Yerbb., in 
denen es im Plasma yorhanden ist, sich stśindig im Organismus auf Kosten einer 
stfindig erneuerten Alkalireserye abspielt. Ein derartiger Mechanismus diirfte be- 
sonders auf der Hohe des Lungenepithels anzunehmen sein; das V. physikal.-chem. 
Mechanismen, die in gleichem Sinne wirken (H e n d e r s o n ) soli damit nicht aus- 
geschlossen werden. (C. r. d. l’Acad. des sciences 180. 705—11.) S p i e g e l .

I. M. Rabinowitch und G. Strean, Bezielmngen des Hdmoglobingehaltes zur 
Oberflache der rołen Blutkorperchen. Yoriaufige Mitteilung. (Vgl. Journ. of laborat. 
and clin. med. 9 . 120; C. 1 9 2 4 . II. 486.) Der IlSmoglobingehalt geht mit der 
Erythrocytenzahl parallel u. ist dem Yerhiiltnis Plasmavol.: Zellyol. umgekelirt 
proportional. (Arch. of internal med. 3 4 . 124—28. 1924. Montreal, Gen. hos.; Ber. 
ges. Physiol. 2 9 . 761—62. Ref N e d h a n n .) W o l f f .

Kate Frankenthal, Uber die Bezielmngen der Serumlipoide zu den Eiiceifi- 
fraktionen. Bei Fraktionierung yon Seren durch Aussalzung oder durch Elektrolyse 
wurde die Hauptmenge der Lipoide, in 2 Fallen das gesamte Cholesterin in der 
Globulinfraktion gefunden, nur bei einem Wassermann-positiyen Menschenserum 
die Hauptmenge der Lipoide in der Albuminfraktion. (Ztschr. f. Immunitatsforsch. 
u. esper. Therapie I. 42. 501—6. Berlin, Uniy.) S p i e g e l .

J. Bordet und E. B. Mc. Kinley, Uber die Gifiwirkung der Globulinę des 
normalen Serums. Durch Einleiten von C02 aus dem Serum des Meerschweinchens 
gefallte u. in physiol. Kochsalzlsg. wieder aufgel. Globulinę yerursachen in die 
Halsschlagader eingespritzt Vergiftungserscheinungen. 1/2 std. Erhitzen auf 70° be- 
seitigt die giftigen Eigenschaften. Aus Meerschweinehenserum erhaltene Globulinę, 
dem Kaninchen intrayenos injiziert werden ohne Schaden ertragen; ebenso art- 
eigene Globulinę. (C. r. soc. de biologie 92. 762—64. Briissel, Inst. Pasteur.) Uh.

Adriano Valenti, Neiie Untersuchungcn jkber chronisclien Morphinismus: Wirkung 
des Serums aus dem B lut von normalen, morphinistiscJien und morphmabstinenten 
Hunden a u f die Blutgefafse. An Hunden zeigt nur das Serum morphinabstinenter 
Hunde eine Kreislaufwrkg. Am Kaninchenohr bewirkt Serum von Normal- u. 
Morphintieren eine geringe, schnell yorubergehende Abnalime der Tropfenzahl, 
Serum yon morphinabstinenten Tieren ein Sistieren des Durchflusses fiir mehrere 
Min. (Arch. di science biol. 6 . 94—106. 1924. Parma, U niy.; Ber. ges. Physiol. 2 9 . 
814. Ref. R e n n e r .) W o l f f .

R. Kamekura, Untei-suehungen uber die Spezifizitdt des Antihamserums. Mit 
eiweiBhaltigem oder chem. eiweiBfreiem Harn yorbehandelte Kaninchen liefern 
Priizipitine gegen das artspezif. EiweiB des Harnspenders, meist auch gegen den 
artspezif. H am  selbst, der auch durch gewohnliche artspezif. AntieiweiBsera von 
geniigender W ertigkeit prazipitiert wird. Harn anderer Tierarten wird, abgesehen 
yon den iiblichen Verwandtschaftsreaktionen, nicht prazipitiert. Auch Anaphylaxie- 
yerss. an Meerschweinchen fielen in gleichem Sinne aus. (Ztschr. f. Immunitats- 
forach. u. exper. Therapie I. 42. 439—58. Freiburg i. Br., Uniy.) S p i e g e l .

Brocą-Rousseu, Cauchemez und Ach. IJrbain, Wirkung des Słrychnins und 
des Chloroforms a u f die Resultałe der Komplementablenhmg in vivo bei der Dia- 
gnose der Tuberkulose ayn Hunde. Das Blut gesunder, durch Einspritzung yon 
Strychnin oder Chlf. in die Lunge, getoteter Hunde zeigt bisweilen positiye Rk. 
auf Tuberkulose. Bei durch Leuchtgas getoteten Tieren fiillt sie negatiy aus. (C. 
r. soc. de biologie 9 2 . 672—73.) U r b s c h a t .
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Yoshio Kusama, Fxperimentelle Untersuckung iiber die Komplemenłablenhmg 
mit Opsonin. Da das Opsonin sich in der Globulinfraktion findet, gelingt mit 
dieser aueh das Neisser-W echsbergsche Phiinomen. Die Menge des Globulins ist 
ohne EinfluB. Ursache der Rk. ist ubermiiBige Absorption des Amboceptors durch 
das Antigen, so daB das Kompliment sich nieht binden kann. (Japan med. world
4. 165—72. 1924. Tokio, Keio Univ.; Ber. ges. Phyeiol. 29. 657. Ref. P u t t e r .) W.

Frederick C. Smith und Vincent T. Sbipley, Die Abderhaldensche Reaktion 
und ilire pralctische Anwendbarkeit. Das Auftreten eines spezif. Ferments bei der 
Sehwangerschaft ist nieht erwiesen; man bekommt zwar bei schwangeren Frauen 
konstant positiye Resultate, biiufig aber aueh bei nieht schwangeren u. bei Miinnern. 
(Americ. journ. of obstetr. a. gyneeol. 7 . 24—31. 1924. Philadelphia, Univ. of 
Pennsylyania; Ber. ges. Physiol. 29. 647. Ref. J a c o b y .) W o l f f .

Tenji Taniguchi, Die Tlieorie der Wassermannschen Reaktion m it besonderer 
Beriicksichtigung der analogen spezifischen Reaktion zwischen heterophilen [Forssman] 
Antikorpern und Gewebslipoiden. Die W a. Rk. wird ais lipoidophile Antikorperrk. 
aufgefaBt. (Japan. med. world 4. 172—76. 1924. Tokio, Governm. inst. f. infect. 
dis.; Ber. ges. Physiol. 29. 657—58. Ref. P u t t e r .) W o l f f .

Francesco Tonietti, Anapliylaońestudien bei Mensch und Tier. L Mitteilung. 
Serumkrankheit und Serutnanaphylaańe in  ihren Beziehungen zum vegetativen Nerven- 
system. Wahrscheinlich werden die zwischen den GefiiBendotlielien yerlaufenden 
Neryenendfasern des yegetatiyen Neryensystems durch die Yeriinderungen physikal.- 
chem. (oder chem.?) N atur beeinfluBt, die sich bei der Antigen-Antikorperrk. ab- 
spielen. Dkjse Rk. wiirde sich so yollziehen, daB der Tonus der Vagusendapp. 
gesteigert wird. Die yeranderte Erregbarkeit des yegetatiyen Systems gegenuber 
Adrenalin steht zu dem spezif. anaphylakt. Phiinomen in enger Beziehung. (Ztschr. 
f. d. ges. csp. Medizin 4 5 . 1—29. Kiel, Med. Klin.) W o l f f .

Francesco Tonietti, Anapliylaońestudien bei Mensch und Tier. II. Mitteilung.
Die Hautreaktionen beim Menschen. (I. vgl. yorst. Ref.) Die charakterist. Hautrk. 
nach Sensibilisierung des Organismus durch parenterale Einfiihrung heterologen 
Serums ist mit der Glcichgewichtsstorung des spezif. sensibilisierten yegetatiyen 
Systems, nameńtłich mit gestcigerter Reaktionsfahigkeit des Vagussystems engstens 
yerkniipft. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 4 5 . 30—50.) W o l f f .

Francesco Tonietti, Anaphylaańestudien bei Mensch und Tier. III. Mitteilung.
Die Adrenalinlymphocijtose beim Menschen. (II. vgl. yorst. Ref.) Die normalerweise 
nach Adrenalin auftretende Yermehrung der Lymphocyten im Blut kommt beim 
anaphylakt. Schoek nieht mehr zustande, kann aber durch yorherige Atropinisierung 
wieder zum Vorschein gebracht werden. Das Zustandekommen oder Ausbleiben 
der Adrenalinlymphocytose ist abhiingig yon der Erregbarkeit u. dem Starke- 
yerhiiltnis der sich antagonist. gegenuber stehenden beiden yegetatiyen Systeme. 
(Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 4 5 . 51—57.) W o l f f .

Alfred Schittenhelm und Walter Stockinger, Anaphylaxiestudien bei Mensch 
und Tier. IV. Mitteilung. Uber die Idiosynkrasie gegen Nickel („Nickelkratze“) und 
ihre Beziehung zur Anaphylaxie. (III. ygl. yorst. Ref.) Die Nickelkriitze, eine Haut- 
erkrankung, ist die Folgę einer Sensibilisierung der Haut fiir N i; sie fiihrt nur an 
den unbedeckten Korperstellen zu einer klin. sichtbaren Veriinderung u. ist streng 
spezif. Der Vagustonus ist erhoht, wie bei der Sensibilisierung mit Serum u. a.
•(Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 4 5 . 58—74. Kiel, Med. Klin.) W o l f f .

A. Schittenhelm und W .  Erhardt, AnaphylaaAestudien bei Mensch und Tier. 
V. Mitteilung. Aktive Anaphylaxie und retikuloendotheliales System. (IV. ygl. yorst. 
Ref.) Schilderung der Ver'inderungen im Blutbild. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 
4 5 . 75—88. Kiel, Med. Klin.) W o l f f .
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L. Scherf, Zur diuretischen Wirkung des Hamsto/fes. Die Harnstoffdiurese 
geht nicht stets mit Gewichtsyerluat einher; offenbar wird hier die extrarenale 
Wasserabgabe eingeschriinkt. (Wien. Arch. f. inn. Med. 8. 505—20. 1924; Ber. 
ges. Physiol. 29. 619. E e f . E e n n e r .) W o l f f .

Ernst B. Salen, Urobilinstudien. Im 24std. Harn konnte immer Urobilin nach- 
gewiesen werden; am Tage treten sprunghafte Schwankungen der Ausselieidung 
auf; fast die gesamte Menge wird am Tage ausgeachieden. Einige Stdu. nach 
Nahrungsaufnahme tritt eine rasche Steigerung auf. Bei patholog. Urobilinurie ist 
Harn zu untersuchen, der nicht in die ersten 5—6 Stdn. nach Nahrungsaufnahme 
fiillt. (Acta med. scand. 60. 291—358. 1924. Stockholm, I. med. Klin.; Ber. ges. 
Physiol. 29. 620—21. Eef. N e u b a u e r .) W o l f f .

WiUiam C. Menninger, Die derzeitigen Ansichten iiber Physiologie wid Chemie 
des Idquor ccrebrospinalis. (jbersicht. (Journ. of nerw a ment. dis. 60. 144—60. 
1924; Ber. ges. Physiol. 29. 772—73. Eef. W e i s e .) W o l f f .

Willy Schmitt, Uber die Bedeutung des Kochsalzvarvcrsuches bei den Kolloid- 
reaktioncn des IAguor cerebrospinalis, insbesondere der Mastixreakłion. Die NaCl-Emp- 
fradlichkeit der Mastixlsg. ist von erliebliclier Bedeutung fiir den physikal. Ausfall u. 
die klin. Bewertbarkeit der Mastixrk. im Liąuor. Der Vorvers. ist daher unentbelir- 
lieh. Normosal ist fiir alle Salzkonzz. zu empfehlen. (Dtscli. Zeitschr. f. Neryen- 
heilk. 82. 111—27. 1924. Leipzig, Univ.; Ber. ges. Physiol. 29. 807. Eef. S e l i g - 
m a n n .) W o l f f .

M. Umemori, Der Chlor- und Fełtgehalt der Milch bei Frauen, die rachitiselie
Sauglinge ernahren. Der Cl- u. Fettgehalt solcher Milch bewegt sich in n. Grenzen. 
Das Colostrum ist Cl-reich. (Journ. of oriental med. 2. 179—80. 1924. Shimmeicho, 
Dairen hosp.; Ber. ges. Physiol. 29. 582. Eef. G y Or g y .) W o l f f .

Cesare Decio, Chemisclie Uniersuchungen iiber die Galie Schioangerer. Nach 
Verss. an Ktthen nimmt das Cholesterin der Galie wiihrend der Schwangerschaft ab, 
jedoch diirfte die Schwangersehaftshypercholesteriniimic nicht nur dieser Tatsache 
zuzuschreiben sein. (Eiv. ital. di ginecol. 2. 105—18. 1924. Sassari, Urny.; Ber. 
ges. Physiol. 29. 693. Eef. M e s t r o n .) W o l f f .

GKinther Hertwig, Trypaflarin ais Radiumersatz zur Gemnnung haploidkemiger 
Froschlarven. O,l°/00 ig. Trypaflayin zeigte sich ais yollkommener Ea-Ersatz zur 
Erzielung der Ea-Krankheit tier. Keimzellen. W esentlich dabei ist die [H']; alkal. 
Ek. schadigt die Beweglichkeit der Frosclispermien schon nach 1 Stde. deutlicli, 
neutrale oder saure Ek. nicht; die kernschadigende W rkg. ist bei alkal. u. neutraler 
Ek. gleich stark, dagegen bei saurer erheblicli gemindert. (Anat. Anz. 58. 223—27. 
1924; Ber. ges. Physiol. 29. 711—12. Eef. G u t h e r z .) W o l f f .

D. Adlersberg und 0. Porges, Beitrage zur Pathologie und Tlierapie der 
Kohenkrankheit. II. Mitt. Beobachiungen iiber Hypoxdmie am Hochschneeberg und 
Jungfraujoćh und iiber ihre Beeinflufibarkeit durch die Ammonphosphałacidosc.

■ ll^POi yeranlaBt eine bessere Akkomodation der Atmung im Hohenklima. 
(Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 45. 167—207. Wien, Uniy.) W o l f f .

Margaret Averil Boas, Eine weitere Notiz iiber den Wert von FAiocifi ais 
einzige Sticlcsioff'qu-clle fiir jungę wachsende Ratten. Die Angaben der friiheren 
Arbeit (vgl. Biochemical Journ. 18. 422; C. 1924. n. 1815) werden darauf zuriick- 
gefiihrt, daB das benutzte EiweiB ein Handelspriiparat chines. Ursprungs war. Bei 
W iederholung der Yerss. mit frischem HiihnereiweiB wurden die beobacliteten Er- 
sclieinungen (Haarausfall usw.) nicht erhalten. (Biochemical Journ. 18. 1322. 1924.’ 
London, L i s t e r  Inst.) H e s s e .

Gladys Annie Hartwell, Die Moglichkeit einer Beziehung zwischcn dem Eiweip 
der Nahrung m d  dem Haarverlust bei jungen wachsenden Ratten. Der Haaryerlust 
der wachsenden Eatte kann erheblicli yermindert werden, wenn man dem Futter
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Glułin (1,5 g auf 30 g WeiBbrot, 3 g Butter u. 0,7 g Salzmischung) zusetzt. Audi 
Gelatine, Caseinogen oder Ersatz des WeiBbrots durch Schwarzbrot wirken im 
gleichen Sinne. — "Wenn nur Kartoffeln oder WeiBbrot verfuttert wurden, war der 
Haarausfall atark, bei Hafermclil oder Schwarzbrot gering. (Biochemical Journ. 19. 
75—79. W O M Etfs Coli. London.) MOLLER.

B oris L aw row , O lga M oltschanow a und A nna O chotn ikow a, Zur Frage 
nącli der Stickstćffausnutzung des zur Nalirung zugesetzten Harnstoffs bei einem 
jungen Wiederkćiuer (Bocklein). (Vgl. Z a w r o w , Biocliem. Ztschr. 184. 482; C. 1924.
II. 1108.) W ahrend nach Unterss. von Y óltz  u. a. bei erwachsenen u. nahezu 
erwachsenen Tieren (Hammeln) eine deutliclie N-Retention im Korper bei eiweiB- 
armen u. kohlehydratreichem Futter mit Zusatz von Harnstoff stattfindet, konnte 
diese Beobachtung bei wachscnden Tieren (B o c k l e i n ) bei schwachem Grund- 
futter (150 g Heu, 40 g Kartoffelmelil, 43 g Zucker, dazu 13 g Harnstoff) nicht be- 
stiitigt werden. Nach einiger Zeit bort das Tier auf zu wachsen, die N-Retention 
macht dem N-Gleicligewicht Platz, dann nimmt der Appetit ab, u. ais Folgę davon 
ersclieint negatiy o N-Bilanz. Da im Heu keine yollwertigen EiweiBstoffe cnthalten 
sind, wird der giinstige EinfluB des Harnstoffs nur bei Ggw. einer yollwertigen 
Nahrung yermutet. In Respirationsyerss. im Schaternikowschen Respirationsapp. 
wurde festgestellt, daB der Organismus wiihrend der Fiitterung mit Harnstoff seine 
Energie am 1. Versuchstag aus dem Kohlehydrat- u. eiweiBhaltigem, dagegen an 
anderen Tagen aus dem fett u. kohlehydrathaltigem Materiał schopfte. (Biocliem. 
Ztschr. 153. 71—85. 1924. Iwanowo-Wosnessensk-Moskau.) I I ir s c h -K a u f f m a n n .

R. W. Seuffert, T. Ito und T. Yokoyama, Stickstoff,, Schicefel und Formol-N 
bei VerfiitterU)ig von Aminosauren. (Vgl. S e u f f e r t  u. V o ig t , Beitr. z. Physiologie
2. 257; C. 1925 I. 981.) Bei der Yerfolgung der S-Werte ergibt sich das gleiche 
Bild wie bei fruheren Verss. (vgl. S e u f f e r t  u . M a r k s , Ztschr. f. Biologie 82. 244; 
C. 1925. I. 539); eine groBere Ubereinstimmung zwisehen N- u. S-Bilanz wurde 
nicht erzielt. Die Verfolgung des mit HCHO titrierbaren N ergab eine groBe 
Konstanz des Verh.'iltnisses Gesamt-N: Formol-N (100:1 mit geringen Schwankungen). 
Dieses Verhiiltnis wird weder durch Yerfiitterung von einfachen Aminostiuren noch 
durch naturliches EiweiB im allgemeinen wesentlich geandert. Die absol. Vermehrung 
des Formol-N im Ilarn  durcli die Aminosauren ist "bei diesen Verss. immer nur 
sehr geringfiifig (‘/2—1% des in der Naliruug zugefuhrten N). (Biochem. Ztschr. 
156. 255—61. Berlin, Tieriirztl. Hochsch.) W o l f f .

Enriąue Fynn, Uber die Enłm ckhm g weifier Ratten bei Milehnahnmg. Mit 
rober Milch erniihrte Ratten entwickeln sich wahrend des W achstums n., werden 
aber bei Stillstand des Wachstums triige, yerlieren den Appetit, pflanzen sich nicht 
fort. Bei Erniilirung mit sterilisierter Milch (25 Min, 120°) gedeihen sie aus- 
gezeichnet. Pasteurisieren 15 Min. lang, ist nicht besser ais Sterilisieren, 30 Min. 
langes schiidigt die Milch deutlich in ihrem Vitamingehalt. — 4 ccm H20 2 auf 1 1 
sterilisierter Milch schiidigt die Forderung der Entw. der Ratten, dagegen wird die 
Geschlechtstiitigkeit nicht beeintriichtigt. (Biochem. Ztschr. 153. 496—503. 1924. 
Bucnos-Aires.) M O l l e r .

Gladys Annie Hartwell, Eine experimentelle Studie uber Schwarzbrot und 
Weifibrot in der Nahrung der Ratte. Das W achstum von jungen Ratten ist bei 
einer aus (scliwarzem oder weiBem) Brot, Butter u. Salz bestehenden Nahrung 
schlecht. Wiihrend bei weiblichen Ratten die Brotsorte keinen EinfluB hat, wachsen 
miinnliche Ratten bei Erniihrung mit Schwarzbrot am besten. Fur Schwangerschaft 
u. Siiugen schcinen die Brotsorteu gleich zu sein. (Biochemical Journ. 18. 1323—26. 
1924. London.) HESSE.

Eleanor Margaret Hunie und Hannah Henderson Smith, Die Wirkung 
der Bestrahlung der Umgebung mit ultraviolettem Licht a u f Wachstum und Kalk-
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bildung bei R atten, die mit einer an fettloslichen Yitamin armen Nahrung gefiittert 
ibarcn. Der Anteil der bestrahlten Sagespdne. W enn in den entsprcchend den 
fruheren Verss. (vgl. Biochemical. Journ. 17. 364; C. 1923. III. 1180) bestrahlten 
GlasgefiiBen wahrend der Bestrąhlung Siigespiine lagen, so zeigten die spater 
hineingebrachten Ratten ebenso eine Forderung des Wachstums ais ob sie direkt 
bestrahlt worden waren. Bei Abwesenheit yon Sagespanen verhielten sich die 
Ratten so, ais ob sie in unbelichteten GefiiBen gewachsen waren. Ersetzt man die 
Sageapane durch ein Stiick Holz, so erhalt man dieselben Erscheinungen. — Der 
Grad der Kalkbildung war der' GroBe des Wachstums direkt proportional. (Bio
chemical Journ. 18. 1334—45. 1924. London, L i s t e r  Inst.) H e s s e .

Harriette Chiok und Mary Tazelaar, Notiz uber die Wirkung a u f das 
Wachstum von Ratten, welche eine an fettloslichem Yitamin arme Nahrung erhielten, 
wenn ihre Umgebung der Emanation von Radiumbromid ausgesetzt wurde. Emanation 
von RaBr, hat keinen EinfluB auf das Wachstum von Ratten. (Biochemical Journ. 
18. 1346—48. 1924. London, L i s t e r  Inst,) H e s s e .

Yladimir Korenchev3ky undMarjorie Carr, Weitere Yersuche uber den E in fiu ji 
der Kost der E ltem  a u f die Jungen. I.—II. Mitt. I. Der Einflufi der Kost des Vaters. 
(Vgl. Biochemical Journ. 17.597; C. 1923. n i. 1651.) Die Verss. mit Ratten hatten 
folgende Ergebnisse. W enn das Futter der Mannchen vor der Befruclitung arm 
an fettloslichem Yitamin w ar, blieb der groBte Teil der Weibchen unbefruchtet. 
Die W iirfe, welche von Viitern gezeugt w aren, die eine an fettloslichem Vitamin 
arme Nahrung erhalten hatten, schienen schwaeher zu sein; der groBte Teil wurde 
von den Weibchen gefressen; auch starben mehr Jungę an Kranklieiten. W eder 
im Gewicht nocli im Ca-Gehalt des Knochengcrustes war ein Unterschied zwischen 
den beiden Gruppen. — II. Der Einflufi ebier ubermdfiigen Menge von fettloslichem 
Faktor und von Calcium in der Kost der Mutter wahrend der Schwangerschaft a u f  
die Jungen. W enn zu dem n. Futter dem W eibchen wahrend der Schwangerschaft 
ein UberinaB an fettloslichem Vitamin gegeben wurde, so werden dadurch die bei 
Mangel an fettloslichem Yitamin beobachteten UnregelmaBigkeiten der Ernahrung 
u. Knoclienbildung der Jungen bedeutend yerringert. Diese W rkg. kann nicht 
durch Verabreichen von weiterem Ca xht' n. Ca cnthaltenden Nahrung erreicht 
werden. (Biochemical Journ. 18. 1308— 13. 1313 — 18. 1924. London, Lister- 
Inst.) H e s s e .

Vladimir Korenchevsky und Maijorie Carr, Yergleich des Wertes von Hefe 
und Orangensaft mit dem von „marmite“ bezw. entsduertem Zitronensaft fiir die 
Kalkbildung des Knochengeriistes. (Vgl. vorst. Ref.) Die Verwendung von Hefe an 
Stelle von „marmite11 ais Quelle fiir fettlóslichcs Vitamin B gibt nur einen ge- 
ringen Unterschied in der W rkg. auf die Knoclienbildung, der moglicherweise auf 
einem etwas hoheren Vitamingehalt der Hefe beruht. Der Ersatz von Orangensaft 
durch (mittels CaC03 entsauertem) Zitronensaft ist ohne EinfluB. Man kann also 
Hefe oder marmite ais Quelle fiir Vitamin B , Orangen- oder Zitronensaft ais 
Quelle fur Vitamin C benutzen. (Biochemical Journ. 18. 1319—21. 1924. London, 
Lister-Inst.) H e s s e .

Ethel Marjorie Luce, Weitere Beobachtungen uber den Einflufi des Sonnen- 
liclites a u f die wachstumsfordernden und antiraćhitischen Eigensćhaften der Kuhmilch. 
(Vgl. Biochemical Journ. 18. 716; C. 1924. H . 1943.) Die Yerss. zeigcn, daB das 
Sonnenlicht ohne besonderen EinfluB auf die Erhohung des wachstumsfordernden 
W ertes der Kuhmilch ist, wenn das Futter der Kuh wenig fettlosliche Vitamine 
enthalt. Dagegen scheint die Dauer der Sonnenbestrahlung einen geringen EinfluB 
auf den antirachitischen W ert der Milch zu haben. (Biochemical Journ. 18. 1279 
bis 1288. 1924. London, Lister Inst.) H e s s e .
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Katharine Marjorie Soames, Yorlaufige Notiz iiber den wachstumsfordernden 
und antirachiłischen Wert von interperitoneal injiziertem Lebertran. Lebcrtran wurde 
Ratten injiziert, welche eine Racliitis yerursachende Kost oder eine an fettloslieliem 
Yitamin arme Nalirung erhielten. Gegen die Racliitis bedingende Nabrung wurde 
ein teilweiser Scliutz yerursacht. Bei der an fettloslieliem Vitamin armen Nalirung 
wurden Wachstum u. Kalkbildung verstarkt. Es wird so gezeigt, daB die W rkg. 
yon Lebcrtran nicht auf den Magen-Darm-Kanal bescliriinkt ist. (Biocbemical 
Journ. 38. 1349—53. 1924. London, Lister Inst.) H e s s e .

Ethel Marj orie Luce und Ida Smedley Maclean, Die Anwesenheit von 
Yitamin A  im  Uefefett. Man kann nur schwer geniigend groBe Mengen von 
trockener Hefe dem Grundfutter hinzufiigen. W enn man aber taglieh 0,14 g des 
Riickstands des A.-Extrakts von getrockneter Hefe yerfuttert, so findet deutliche 
Wachstumsbescbleunigung statt. Die Hefe enthalt also Vitamin-A. — Yorbchandlung 
der Hefe mit SKure yerbessert diese W rkg. nicht, obwohl die extraliierbare Fett- 
menge zunimmt. — A-Yitamin scheint in der Hefezelle selbst synthetisiert zu werden 
u. zwar in Abwesenlieit von direkter Sonnenbestralilung. (Biochemical Journ. 19. 
47—51. L is t e r  Inst.) M e l l e r .

Josef Spinka, Untersuchungen iiber den E in fiu fi ultravioletter Strahlen a u f 
akzessorische Stoffe. I. Versuche iiber die Beeinflussung des Faktors A. W enn man 
Butter in diinner Schicht 20 Min. aus 10 cm Entfernung mit dem ultrayioletten Licht 
der Hg-Quarzlampe bestralilt, wird sie talgig u. wirkt giftig auf Mause. Sie starben 
auch bei sonst n. Nahrung innerlialb 1 Woche. Nicht Verniclitung das Yitamin-A 
ist schuld, da dessen Fehlen sich erst nach etwa 50 Tagen bemerkbar maclit, sondern 
die Entstehung von Aldehyden oder Ketonen. — W ar bei der Bestralilung die 
Luft ausgeschlossen, so wird Butter talgig, w irkt aber nicht schadlich u. enthalt 
Vitamin-A. (Biocliem. Ztschr. 153. 197—217. 1924, Tschech. teclin. Ilochsch. 
Brttnn.) M O l l e r

Josef Śpinka, Untermchungen iiber den Einflufi ultravioletter Strahlen a u f 
akzessorische Stoffe. II. Versuche uber die Beeinflussung des Faktors B . (Ygl. vorsŁ 
Ref.) Man kann Ilefepraparate herstellen, die nur den antineurit. Faktor B enthalten 
u. bei Tauben die polyneurit. KrSmpfe nach Injektion sofort beseitigen, aber'das 
Lęben nicht erhalten u. das Wachstum nicht befordern. Andere Ilefepraparate 
(„Bioklein“) beseitigen auBerdem die alimentare Dystrophie u. erhalten die „Beri- 
BerL“-Tauben (Faktor D). — Bei schwach saurer oder neutraler Rk. in 1 mm dicker 
Schicht schadet Bestralilung 20 Min. lang mit Quarzlampe aus 10 cm Entfernung 
weder ohne, noch bei Luftzutritt. Beide Faktoren bleiben wirksam. (Biochem. 
Ztschr. 153. 218—30. 1924. Briinn.) M O l l e r .

Josef Śpinka, Untersućhungeti iiber den Einflufi ultravioletter Strahlen a u f 
akzessorische Stoffe. IH . Versuche iiber die Beeinflussung des Faktors C. (Ygl. yorst. 
Ref.) Filtrierter frischer Citronensaft, der den Vitaminfaktor C enthalt, wird durch 
Bestralilung mit ultrayiolettem Licht der Quarzlampe (20 Min., 10 cm) bei Luftzutritt 
nicht geschadigt, sofem die Aciditat nicht unter 4,5 ccm l/10-n. NaOH (gegen Phenol- 
phthalein) auf 1 ccm betragt. — Bei LuftabschluB wird die antiskorbut. Substanz 
aber auch dann nicht zerstort. (Biochem. Ztschr. 153. 231—37. 1924. Briinn.) MO.

Josef Śpinka, Untersuchungen iiber den Einflufi ultravioletter Strahlen a u f 
akzessorische Stoffe. IV. Yersuche iiber die Beeinflussung des Faktors D. (Vgl. vórst. 
Ref.) Faktor D im „Bioklein“Praparat ist weder in saurer, noch neutraler, noch 
alkal. wss. Lsg. (6 Stdn. im letzten Fali gekocht) gegen Bestralilung mit ultra
yiolettem Licht der Quarzlampe empfindlich. (1 mm Schicht, 20 Min., 10 cm Ent
fernung.) ; (Biochem. Ztschr. 153. 238—41. 1924. Briinn.) M O l l e r .

Ot. Mouriąuand, A. Leulier und P. Michel, C-Amtatninose und Glykamie. 
Akute durch Mangel an Yitamin C bedingte Erkrankung ist beim Kaninchen nicht
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von glykiim. Storungen begleitet. Auch starkę G-abeu yon Zuckern, besondcrs 
Lactose, in der Nahrung fiihren keine Anderung darin herbei. (C. r. soc. de 
biologie 92. 271—73. Lyon.) SPIEGEL.

Alexander Palladin, Beitrage zur Biochemie der Avitaminoscn. 2. Mitt. Mit
A. Kudrjawzewa, Stickstoffwechsel (insbesondere Kreatinstoffwechsel) bei cxperi- 
mentellem Skorbut. (Ygl. P a l la d in  u . K u d rjo w z e ff ,  Ber. ges. Physiol. 25. 2 0 5 ;
C. 1924. II. 1223.) (I. vgl. Biochem. Ztschr. 152. 2 2 8 ; C. 1925. I. 694.) An aus- 
gewachsenen Meerschweinchen wurde der EinfluB des Skorbuts auf die Aus- 
scheidung des Gesamt-N, des NH3, Kreatinins u. Kreatins im Harn u. auf den 
.Kraiźingehalt der Muskeln gepruft. Vom Beginn des Skorbuts an wird die Ge- 
samtmenge des Harnstickstoffs allmahlich kleiner, wahrend die NH3-Ausscheidung 
relatiy vermehrt ist. Die Ausscheidung des Kreatinins wird beim Skorbut wenig 
yerSndert, dagegen deutlich die Kreatinaussclieidung im Sinne einer Yermehrung, 
die im Yerlauf der Krankheit bestiindig zunimmt. Der VergroBerung des Kreatinin- 
koeffizienten geht eine Zunalimc des Kreatingehaltes in den Muskeln parallel. 
Diese Beobachtungen sprechen fur eine endogene Hcrkunft des' Harnkreatins u. 
Kreatinins aus dem Muskelkreatin. (Biochem. Ztschr. 152. 3 7 3 — 87. 1924. Charków, 
Mediz. Inst.) H irsch -K au ffm an n .

Alexander Palladin, Beitrage zur Biochemie der Avitaminosen. 3. Mitt. 
P. Normak, Blutfermente bei experimentellem Skorbut. Vff. bestimmten beim ex- 
perimentellen Skorbut nach der Methode yon A. B a c h  (Biochem. Ztschr. 125. 2 83 . 
1 92 2 ; C. 1922. II. 1045) die Katalase, Protease, Peroxydase u. Lipase. Der Katalase- 
gehalt im Blut war fast stets konstant u. zeigte im allgemeinen dieselben 
Schwankungen wie bei n. Nahrung. In  einigen Verss. wurde in der ersten 
Ayitaminosewoche eine leiehte Zunahme der Katalase beobaehtet. Die Protease, 
die anfangs n. bleibt, zeigt in der letzten Skorbutperiode eine gewisse Steigerung. 
Umgekehrt ist die Peroxydase anfangs vermehrt, wiihrend sie spiiter fast zur Norm 
zuruckkehrt. Der JEsterasegchalt im Blute bleibt in den ersten beiden Skorbut- 
woclien n., sinkt in der dritten bis yierten Ayitaminosewoche unter die Norm 
herab. (Biochem. Ztschr. 152. 4 2 0 — 25. 1924. Charków, Mediz. Inst.) H i r s c h -K a u f f m .

’Alexander Palladin, Beitrage zur biochemie der Auitaminosen. 4. Mitt. 
Alexander Palladin und E. Ssawron, Kalkausscheidung und Blutkalk beim ex- 
perimentellen Skorbut. Mittels der modifizierten Methode yon L y m a n  (Journ. of 
biol. Chem. 29. 1 6 9 ; C. 1917. I I .  772) u. von 1Ia l v e r s o n  u . B e b g h e i s i  (Journ. of 
biol. Chem. 24. 13 0 ; C. 1917. I I .  762) ausgefiihrte Ca-Bestst. im Harn, Kot u. 
Blut von an Skorbut erkrankten Meerschweinchen ergaben von der 2 .— 3. Woche 
ab eine Verringerung der Ca-Ausscheidung, die man wohl hauptsśichlich wegen 
des yerminderten Appetits auf Rechnung der yerringerten Ca-Aufnahme setzen 
kann. Auch der Ca-Gchalt des Blutes ist von der 3 . W oche ab herabgesetzt. 
Vif. glauben nicht an eine Zuruckhaltung des Ca im Organisinus beim Skorbut. 
sondern yermuten eh e r, daB bei yitaminloser Nahrung die Fahigkeit der 
Zellen, das Ca zu yerw erten, herabgesetzt ist. (Biochem. Ztschr. 153. 8 6 — 96 ..
1924.) H ir s c h -K a u f f m a n n .

Th. Brehme und P. Gyórgy, Uber Kalkbindung durch tierische Geiuebe. X I. 
(X . ygl. Biochem. Ztschr. 147. 1 9 1 ; C. 1924. II. 699.) Fur das AusmaB der Ca- 
Bindung ist auBer [H‘], Anionenwrkg., Stotfwechselprodd. auch der Charakter der' 
Ca-bindenden EiweiBkorper in Betracht zu ziehen. Je  hoher der isoelektr. Punkt 
im sauren Bereich liegt, desto groBer ist die Ca-Aciditat dieser EiweiBkorper. Sie 
nimmt ab in der Reihe Nucleinsaure-Albumi7i-Globulin-Fibrin-Hamoglobin. Die 
bekannte ungleiche intracellulare Ca-Verteilung (Ca-Reichtum der Kernsubstanz) 
beruht auf der besonderen Ca-Affinitat der den Kern bildenden EiweiBkorper 
u. dem Donnangleichgewicht. Die Ca-Bindung ist auch vom Gesamt-Ca-Gehalt
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abhiingig, aucli im Serum. (Biochem. Ztschr. 157. 243—52. Heidelberg, Kinder- 
klin.) W o l f f .

Ottilie Buddę, Uber Kalkbiridwig durch tierische Gewebe. X II. (XI. vgl. yorst. 
Kef.) Aus Ca.jP04-Lsgg. uber Gelatinegel nimmt dieses in den ersten Stdn. viet 
Ca u. wenig P  auf, spiiter weniger Ca u. mehr P ; hierdurch sinlct der Quotient 
C a : P  in der Gelatine ab. In prakt. eiweiBfrciem Agargel erfolgt unter analogen 
Yerhaltnissen eine gleiclimaBige Aufnahme von Ca u. P ; C a :P  schwankt nur ganz 
unbedeutend. Da der Unterschied der beiden Falle im EiweiBgehalt liegt, wird 
gefolgert, daB zuerst Ca an EiweiB, dann Phosphatkomplex gebunden wird. (Biochem. 
Ztschr. 157. 253—60. Marburg, Kinderklin.) W o l f f .

Wolfgang Heubner, Uber den Kalkgelialt von Organem, kalkbehandelter Katzen. V. 
Nach Analysen der Einzelteile des Geliirns werden umsehriebene Bezirke, vor 
allem im Mittel- u. Kleinhirn, bei der akuten Ca-Vergiftung Ca-reicher. Sehnen 
u. Arterien sind Ca-reicher ais andere Organe. Nach Zufuhr yon hexosephosphor- 
saurem Ca behalt das Blutserum lange einen hohen Ca-Gehalt, von dem ein er- 
heblicher Teil nicht unmittelbar mit Oxalat zu fallen ist. (Biochem. Ztschr. 156. 
171—81. Gottingen, Pharmakol. Inst.) W o l f f .

Allan Winter Rowe, Der Galactosestoffwechsel. I. Die Toleranzsćhioelle bei 
normalen JErwachsenen. Die Galactosetoleranz ist wenig, wenn iiberhaupt abhiingig 
von Alter, Korper, Oberflache, Gewiclit u. anderen biometr. Faktoren, dagegen vom 
Geschlecht (hohere Toleranz der Frau, yielleicht wegen der Mammafunktion). (Arch. 
of internal med. 34. 388—401. 1924; Ber. ges. Physiol. 29. 752. Ref. O e h h e .) W f .

L. Elek und G. Goldgruber, Beitriige zum Zuckerstoffwećhsel der Leberkranken. 
Die einzelri&i Lebererkraukungen verlialten sich bzgl. der Hyperglykamie nach 
Dftrfwseinfusion nicht einheitlich. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 45. 130—42. 
Wien, Univ.) W o l f f .

E. J. Lesser, Die Beeinflussung der Zuckerbildung der Froschleber durch homologe 
Alkohole. II. (I. vgl. L e s s e r  u. Z i p f , Biochem. Ztschr. 140. 439; C. 1924. I. 213.) 
Durch 10—20  Min. lange Durchstromung der herausgeschnittencn Froschleber in  
den Wintermonaten mit 0,7°/oig. NaCl-Lsgg., d ie  Athyl-, Propyl- u. Bułylalkohol in 
Konzz. nach WARBURG enthalten, steigt die Zuckerabgabe an die Durehstromungsfl. 
auf das 2—4fache. Diese Beeinflussung der Zuckerabgabe ist reversibel. Alle 
diesbeziiglichen Angaben von L in k s z  (P f l Og e r s  Arch. d. Physiol. 204. 572;
C. 1924. II. 1955) sind falach. (Biochem. Ztschr. 156. 161—7 0 . Mannheim, Stiidt. 
Krankenanst.) W o l f f .

Italo Sacchetto, Weiteres uber den Lipoid- und JTettsto/ficechsel der Leberzellen 
bei nuchłernen und mit Phosphor vergifteten Tieren. III. Mitt. Der Ablauf der Felt- 
infiltration am uberlebenden Lebergewebe in  vitro. (I. ygl. S a v io l i  u. S a c c h e t t o ł 
Frankfurt, Ztschr. f. Pathol. 28. 111; C. 1923. III. 507.) Nach Verss. an iiber- 
lebender Hundeleber zeigen Hungertiere eine graduelle Vermehrung der Lipoide, 
mit P  yergiftete eine Anhaufuug yon Neutralfett in den periplieren Zonen; teilweise 
auch hier Lipoidyermehrung yor Eintritt der Autolyse. Moglicherweise liegen intra- 
yitale, fermentatiye Prozesse vor. Die Vorgange lassen die Moglichkeit einer B. 
von Fett aus EiweiBsubstanzen zu. (Arch. per le science med. 46. 74—96. 1923. 
Padua, Uniy.; Ber. ges. Physiol. 29. 753. Ref. J a s t o w it z .) W o l f f .

S. Yoshiue, Eocperimentelle Untersuchungen iiber den Einflufj des ultravioletten 
Lichtes a u f den FAiueifsstoffwechscl. 1 std. tagliche, 8 Tage fortgesetzte Bestrahlung 
yon Hunden mit „Landeckerscher Ultrasonne“ ergab eine leichte Steigerung der 
positiyen N-Bilanz, bei weiterer gleiclier 2 std. Bestrahlung keinen Unterschied, bei 
4 std. Uimchlag zu deutlich negatiyer Bilanz. Bei Zunahme der positiyen Bilanz 
ging die Aminosiiureausscheidung im Harn etwas zuriick. Langer dauemde Bestrah
lung fiihrt zu Resorptionsstijrung im Darm fur N-Substanzen bis zur Nahrungs-
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verweigerung. (Strahlentherapie 1 8 . 2 0 1 — 11. 1924. Berlin, Pathol. Inst.; Ber. ges. 
Physiol. 29. 579. Bef. P in c o s s e n .) W o l f f .

Cesare Roncati, Untersuchungen uber den Słoffwechsel bei deprcssiven Geistes- 
krankheiten. Bei Melancholie findet sich bald N-Retention, bald N-Abgabe. Die 
Rkk. des vegetativen Nervensystems gcgeniiber Pharmaeis war schwankend; 
anscheinend ist es besonders empfindlich. (Giorn. di psichiatr. clin. e tecn. manicom. 
52. 9 1 — 117. 1924. Como, Osp. psichiatr. provi; Ber. ges. Physiol. 29. 580. Eef. 
L o e w y .) W o l f f .

Gustav Embden und Herbert Hentschel, Uber die Einwirkung von Fluor- 
ionen a u f die Arbeitsfahigkeit und den Lactacidogenweelisel des Froschmuskels. (Vgl. 
E m b d e n  u . Z im m e r m a n n , Ztschr. f. physiol. Ch. 141. 2 2 5 ; C. 1925. I. 1500.) Die 
Arbeitsmuskeln (Yerss. an Frosclien) haben iiberall einen erheblich geringeren Ge- 
halt an anorgan. H3PO., ais die Ruhemuskeln. Wiihrend ermiidende Arbeit in Luft, 
Ringerlsg. u. NaCl-Lsg. regelmaBig starkę Lactacidogenaps&tang liervorruft, fiihrt 
die gleiche Arbeit in iV«jF-NaCl-Lsg. umgekehrt starkę Lactacidogensynthese lierbei. 
In NaF-Lsgg. ist im Arbeitsmuskel die Lactacidogensynthese entweder schwiicher 
oder nur wenig stiirker ais im Ruliemuskel. (Biochem. Ztschr. 156. 34 3 — 52. Frank
furt a. M., Univ.) W OLFF.

Marie v. Babarezy, Uber die alimentare Beeinflufibarkeit des Cholesteńn-Lecithin- 
quotienten. Nach Verabreicliung lecithinreicher Nahrung erfiihrt beim Menschen 
der Quotient Cholesterin : Lecithin keine eindeutige Anderung. E r kann sowohl 
unveriindert bleiben ais auch sich nach der einen oder der anderen Seite ver- 
schieben. (Dtsch. Arch. f. klin. Med. 1 4 7 . 1 0 8 —12. Budapest, P a z m a n y  P e t e r - 
Univ.) S p i e g e l .

P. Gyórgy, Uber den Zicstand des Saure-Basenliaushaltes im Ilohenklima. 
Hohenklima fiihrt zu Erniedrigung der alveolaren C02-Spannung (tjberventilations- 
symptom); entsprechend fand Yf. auch im Urin erhohte Ausfuhr von alkal. Valenzen. 
Die Atmungstetanie ist beim gleichen Indiyiduum in der Hohe leichter zu erzielen 
ais in der Tiefe. (Schweiz. med. Wchschr. 54. 4 1 6 —19. 1 9 2 4 ; Ber. ges. Physiol. 
29. 599. Ref. G y Or g y .) W o l f f .

F. Umber, Stoffwechselkrankheiten. VII. Aminosaurendiathesen (Cystinurie- 
Alkapłonurie). Ubersichtsreferat. (Mflnch. ' med. Wchschr. 72. 653—55. Berlin, 
Krankenh. Westend.) F r a n k .

Luigi Tocco-Tocco, Beitrag zur Kenntnis des Ausscheidungsorłes von Salicylaten 
in  der Niere. Versetzt man Salicylate enthaltende Zenkersche Lsg. mit J-KJ-Lsg., 
so fiillt ein weiBer Nd. aus, welcher beim Behandeln mit Eisenalaunlsg. oder Eisen- 
perchloratlsg. sich iiber Gelb u. Braunviolett schlieBlich schmutzig grau farbt. Vf. 
benutzt diese Rk. zum Nachweis von Salicylaten in der Niere. Salicylate werden 
hauptsachlich in den Glomeren u. gedrehten Tuben gespeichert. Nahere Vers.- 
Anordnung im Original. (Arch. Farmacologia sperim. 39. 42—48. Messina.) G ri.

Paul Mayer, Neue Untersuchungen iiber das Yerhalten der Oxalessigsaure zu tie- 
risehen Organen. Das Muskelgewebe ist befahigt, einen Obergang von Oxalessig- 
sSure in l-Apfelsdure zu bewerkstelligen. (Biochem. Ztschr. 156. 3 0 0 —2 . Berlin- 
Dahlem, K a ise r-W iL H E L M -In s t. f. Biochemie.) W o l f f .

N. Wesselkin, W. Ssawitseli und W. Ssudakowa-Wesselkina, Uber den 
FAnflufi der Exstirpation der Sehild- und Nebenschilddriisen a u f die Entstehung der 
Betentionsgelbsueht und a u f die Bildung der Atherschwefelsauren im Organismus. 
Nach Verss. an Hunden setzt anscheinend der Mangel der Schild- u. Nebenschild- 
driisen die Gallensekretion herab. Gibt man solchen Tieren Hydrochinon, so zeigt 
sich die Synthetisierungsfahigkeit des Organismus fiir Atherschwefelsauren ver- 
ringert. (Iswestija Petrogradskowo Nautschnowo Instituta imeni Leshafta 5. 117. 
192 3 ; Ber. ges. Physiol. 29. 7 7 6 — 77. Ref. B a n n e r -V o ig t .) W o l f f .
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N. ‘Wesselkin, W . Ssawitsch und "W. Ssudakowa-Wesselkina, E in  Versuch 
tton dauernder Einfiihrung von Calcium chloratum bei einem Hunde nach Exstirpation 
der Glandulae thyreo- und parathyreoideae. Der Hund wurde durch CaCl2-Gaben 
69 Tage ara Leben erhalten u. ging nach Aussetzen der Ca-Behandlung zugrunde; 
schon vorher Tetanieneigung. Aus den Erscheinungen beim Tode, die an die Ver- 
giftung der Eekschen Hunde erinnern, schlieBen Vff. auf niihere funktionelle Be
ziehungen der Nebenschilddriisen zur Leber. Zur Heilung der thyreoparathyreo- 
priven Tiere reicht Ca allein nieht aus; der weiter noch notwendige Faktor ist 
unbekannt. (Iswestija Petrogradskowo Nautschnowo Instituta imeni Leshafta 5. 57 
bis 69. 1923; Ber. ges. Physiol. 29. 809—10. Ref. B a n n e r -V o ig t .) W o l f f .

U. G-. Bylsma, Geruchs- und Gcschmacksstoffe in  Nahr- und Genufsmitteln:
1. Der Einflufs des Ałhylacetats und einiger anderer Subsłanzen a u f die Stickstoff- 
ausscheidung normaler Hunde und solcher m it hochgradig reduzia-tei■ Schilddriise.
2. Der Einflu/) des Athylacetats und einiger anderer Substanzen a u f die Wachstums-
geschtvindigkeit von Iiatten. 3. Die Schilddriise mit aliphatischen Estern und athe- 
rischen Olcn gefutterter Iiatten. 1. Mannliche u. weibliche Tiere mit yerkleinerten 
Schilddriisen zeigten unter dem EinfluB von Essigester eine Erhohung der N-Aus- 
scheidung im H arn; n. mannliche Tiere meist ebenfalls, weibliche dagegen eine 
Abnahme. Wahrscheinlich hemmt Essigester die W rkg. der Schilddriise bei weib- 
lichen T ieren, wahrend unabhiinig von der Schilddriise eine Erhohung des N-Um- 
satzes stattfindet. Amylacetat steigert bei mannlichen Tieren gleichfalls die N-Aus- 
scheidung. Mit Cumarin keine deutliche W rkg. Oleum Cinnamoni erhoht die N-Aus- 
scheidung beim mannlichen Tier. — 2. Wahrscheinlich erhoht Essigester die Wachs- 
tumsgesclirt^ndigkeit. — 3. Gewicht u. anatom. Bau der Schilddrusen der so ge- 
futterten Ratten war von denen der Kontrolltiere yerschieden. Die sehr schweren 
Drusen der mit Zimtsaure bezw. Eucalyptusol behandelten Ratten boten ein besseres 
mkr. Bild ais die der Kontrolltiere. Die Verabfolgung geringer Dosen aliphat. 
Ester oder iith. Ole fiihrt zu Erscheinungen, die im Sinne einer Abnahme der 
Wirksamkeit der Schilddriise zu spreehen sclieinen. (Bericht uber die staątl. Ge- 
sundheitspflege 696—746. 747—53. 754—71. 1924; Ber. ges. Physiol. 29. 754—55. 
Ref. Z e e h u i s e n .) W o l f f .

F. Kraua und S. G. Zondek, Zu den Beziehungen zwischen Elektrolyt, Nerv 
und Muskel. Nach Verss. am Blutegelpriiparat vor u. nach Entneryung regularisiert 
das Neryensystem die Muskelbewegungen u. macht sie periodisch. Zwischen Einzel- 
zuckung u. Grad des Kontraktionszustandes bestehen enge Beziehungen. Ahnlich 
yerhalt sich das Froschherz nach Aufhebung des Herzschlages durch Chloralhydrat 
u. analog aucli der Skelettmuskel. Vermehrung des K-Gehalts bewirkt Durch- 
brechung bestehender Erm udung des Muskels (Stśirkerwerden der Einzelzuckungen 
bei elektr. Reizung); Vermehrung des Ca-Gehalts dagegen hat zur Folgę, daB aus 
der relatiyen eine absol. Ermudung resultiert; beeinfluBt werden hierbei die der 
Ermudung bezw. Erholung zugrunde liegenden oxydativ-chem. Restitutionprozesse. 
Die Wrkg. der Elektrolyte ist in erster Linie auf den Tonuszustand zu beziehen. 
(Biochem. Ztschr. 156. 216—23. Berlin, Charite.) W o l f f .

Albrecht Bethe und Franz Franke, Versuche iiber die Kalikontraktur. Die 
K-Kontraktur ist von der elektr. Erregbarkeit des Muskels nur wenig abhangig; 
sie tritt aueh in ziemlich tiefer Narkose durch Propylalkohol, Amylalkohol oder 
Salicylamid u. nach B,ohrzuckerV.\h m u u g ein, wohl durch direkte Einw. auf die 
Muskelfaser. Die K-Kontraktur ist nieht spezif., das K-Ion ist unter den Alkali- 
ionen am meisten kontrakturfordernd oder (gegenuber den Anionen) am wenigsten 
kontrakturhemmend; diese W rkg. ist stark vom Anion (in der Hofmeisterschen 
Reihe geordnet) abhangig. Dementsprechend ist aueh die Rhodaim ik. nieht ais

vn. 2. 5
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spezif. aufzufassen. (Biochem. Ztschr. 156. 190—200. Frankfurt a. M., Inst. f. animal. 
Physiol.) W o l f f .

H erm an n  F iih n er, Uber die Guanidinkontraktur des Skelettmuskels. (Vgl. Arch. 
f. exp. Pathol. u. Pharmak. 88.179; C. 1921. I. 462.) Schon bei Zimmertemp. ist die 
ton. Kontraktion des Skelettmuskels durch Guanidin am M. reetus abdominis des 
Grasfrosches gut ausgepragt, bei der Krote schlecht oder sogar Tonusabfall. Da- 
gegen traten starkę Guanidinkontrakturen am M.’ gastrocnemius von Grasfroschen 
u. Rroten bei 6—8° auf. CaCl2 u. MgCL2 unterdriicken den Tonusanstieg des Guanidin- 
muskels wie seine fibrilliiren Zuckungen. Bestimmte Konzz. heben nur die rasclien 
Zuckungen auf u. nicht den Tonusanstieg, den sie yielleicht sogar begiinstigen. Bei 
beginnender Nervendegeneration (Ischiadicusdurchsclineidung) schwindet am Froseh- 
u. Krotenmuskel der Tonusanstieg durch Guanidin friiher ais die fibrilliiren 
Zuckungen, wShrend Acetyleholin u. Nicotin an demselben Muskel noch n. kon- 
traliierend wirken; beide greifen sicher peripherer an ais Guanidin. (Arch. f. exp. 
Pathol. u. Pharmak. 105. 265—77. Bonn, Univ.) W o l f f .

E rn s t Stolz, E in  Beitrag zur Frage der Gallenfarbsloffbildung.' Vf. lehnt die 
Łehre von der Bereitung des Gallenfarbstoffes nur durch die Kupfferschen Stern- 
zellen auf Grund von 2 Obduktionsbefunden ab u. erkliirt das gleichzeitige Vor- 
handensein von Gallenpigment u. Erythrocyten in den obigen Zellen durch Phaga- 
cytose beider Elemente durch diese. (Wien. klin. W chschr. 38. 434—36. W ien, 
Univ.) F r a n k .

Z. E rn s t und B. Szappanyos, Untersuehungen uber ecctrahepatogene Gallen- 
farbstoffbildung an uberlebenden Organen. I. Mitteilung. Untersuehungen an iiber- 
lebender Milz. Bei der kiinstlichen Durchstromung der isolierten Hundemilz mit 
teilweise hiimolysiertem Blut entsteht Bilirubin, dessen Anwesenheit sowohl im ent- 
eiweiBten Serum, wie im Fett festgestellt werden konnte. Der Nachweis gelingt 
etwa l*/s Stdn. nach Beginn der Durchstromung. Die B. ist maximal nach etwa 
4 Stdn. Die Yerss. liefern einen direkten Beweis fiir die Moglichkeit einer extra- 
hepatogenen Bilirubinbildung. Zum Nachweis von Bilirubin in der Durchstromungsfl. 
wurde diese mit 4  Vol. A. enteiweiBt u. im Filtrat die Bilirubinrk. nach v . D. B e r g h  
u. H a m m a r s t e n  ausgefiihrt. Fiir die weniger empfindliche Gmelinsche Ek. ent
eiweiBt man 3 ccm Blut mit 8 ccm Aceton, filtriert, konzentriert, macht mit 1/10 NaOH 
alkal., extrahiert die Fette mit A., yersetzt die wss. Lsg. mit 2 Tropfen konz. HC1, 
extrahiert 2mai mit je 5 ccm A. u. verdampft den A., wobei Umwandlung in Bili- 
verdin erfolgt; dieses 1. man in Chlf. u. iiberschichtet es mit der Gmelinschen 
Sfiuremischung. Der Nachweis von Bilirubin im Fett erfolgt ebenfalls nach Ex- 
traktion mit Aceton. (Biochem. Ztschr. 157. 16—29.) G u g g e n h e i m .

Z. E rn s t, Untersuehungen uber extrahepatogene GallenfarbstofflAldung an uber- 
lebenden Organen. II. Mitteilung. Untersuehungen an iiberlebender Milz, Niere und 
Lunge. (I. vgl. vorst. Eef.) Durch Kontrollverss. lieB sich beweisen, daB die im 
vorst. Eef. beschriebene B. von Bilirubin in der uberlebenden Milz nicht auf 
Bakterienwrkg. oder auf eine' Aussehwemmung yorgebildeten Bilirubins zuriick- 
zufiihrcn ist. Wenn die Vitalit;it der uberlebenden Milz abnimmt, dann bleibt die 
Bilirubinproduktion aus. In der uberlebenden Niere u. Lunge entsteht kein Bili
rubin. (Biochem. Ztschr. 157. 30—38.) G u g g e n h e i m .

Z. E rn s t und J. F o rs te r , Untersuehungen uber extrahepatogene Gallenfarbstoff- 
bildung an uberlebenden Organen. III. Mitteilung. Untersuehungen an der uber
lebenden M ilz von mit Phenylhydrazin vergxfteten Hunden. (II. vgl. vorst. Eef.) Die 
Milz yon Hunden, welche mit Phenylhydrazin vergiftet wurde, bildet nach der Iso- 
lierung bei der Durchstromung mit defibriniertem Blut 2—3 mai so viel Bilirubin 
ais n. Organe. (Biochem. Ztschr. 157. 39—45. Budapest, Univ.) G u g g e n h e i m .
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Graham Lnsk, Die JEnergiequelle bei der Muskelarbeit. Nach Verss. u. Uber- 
legungen des Verf. liefcrt die anaerobe Spaltung des Glykogcns in Milchsaure die 
„Initialwarme“ bei der Muskelkontraktion, wahrend durch die Oxydation des Methyl- 
glyoxals die „Erschlaffungswarme11 der Regenerationspliase auftritt. Aber bei 
Felilen ausreichender Kohlenhydratumwandlungsprodd. wird an dereń Stelle F ett 
oxydiert bezw. im Hungerzustand ausschlieBlich yerwendet. (Biochem. Ztschr. 1 5 6 . 
3 3 4 — 42. New York City, Cornell Univ.) W o l f f .

Louis Lapicąue, Wie ist die Stellung der Polarisation in  der physiko-chemischen 
Theorie der elektrischen Nervenreizung aufzufassenf In der Theorie der elektr. 
Nervenreizung muB die ais Electrotonus bezeichnete besondere Art der Polarisation 
beriicksichtigt werden. (Biochem. Ztschr. 1 5 6 . 80—85. Paris, Sorbonne.) W o l f f .

Hans Rosenberg und Teiichiro Sugimoto, Uber die physikochemischcn Bc- 
dingungen der Erregungsleitung im  Nerven. I. Mitt. Die Temperaturabhangigkeit der 
Leitungsgeschwindigkeit beim unverletzten lebenden Her. (Nebst vorl. M itt. iiber den 
Einflufi des osmotischen Druekes.) Die Geschwindigkeit der Erregungsleitung im 
motor. Nerven des lebenden unverletzten Sommerfrosches (Rana esculenta) zeigt 
einen betraehtlichen Temperaturkoeffizienten. Die Leitungsgeschwindigkeit des 
isolierten Froschnerven nimmt nach Aufenthalt in hyperton. Ringer- u. Zucker- 
Ringerlsg. nicht zu. (Biochem. Ztschr. 15 6 . 262—68. Berlin, Tierarztl. Hoehscli.) Wo.

Dora Boemer-Patzelt, Zur Kenntnis der intramtalen Speicherung von Ferrum 
oxydatum saeeharatum. Das elektronegatiye Ferrum oxydatum saccharatum eignet 
sich fiir vitale Speicherung, namentlich in Leber, Milz, Knochenmark, Lymphdrttsen, 
serosen Hauten, Endothelien, Makrophagenzellen der Lunge, Nierenglomeruli u. 
Subcutis, '^ekretgranula der sezernierenden Milchdriise. Topographie, Starkę u. 
Art der Speicherung hangt yon Stabilitat bezw. Flockbarkeit der Lsg. ab. (Areh. 
f. mikr. Anat. u. Entw.-Mechan. 1 0 2 . 184—210. 1924. Graz, Inst. f. Histol. u. Em- 
bryol.; Ber. ges. Physiol. 2 9 . 697. Ref. Aschheim.) W o l f f .

B.eid Hnnt, Phannacologie des Alkohols. Besprechung des Alkoholproblems 
in pharmakolog. Beziehung unter besonderer Berucksichtigung der VergiĄungen 
mit Methylalkohol. (Ind. and Engin. Chem. 1 7 . 427. Boston [Mass.].) G r im m e .

Francis G. Benedict, Alkohol und Menschenphysiologie. Sammelbericht uber 
Nutzen u. Schaden des Alkoholgenusses, physiolog. u. psycholog. Priifungen. (Ind. 
and Engin. Chem. 17 . 423—26. Boston [Mass.].) G r im m e .

Fritz V. Graevenitz, Pharmakologische Untersuchungen uber methylierte Guanidine. 
Untersucht wurden Monomethylguanidin, as. N,N-Dimethylguanidin, s. N,N'-Dimethyl- 
guanidin, N,N',N"~ Trimethylguanidin, as. iY,Ar,AT',AT"- Tetramethylguanidin, s. N ’,N ,Nr,N '- 
Tetramethylguanidm, Pentamethylguanidin, Hexamethtglguanidoniumjodid. Mono- u. 
Dimethylguanidin zeigen die fur Guanidin charakterist. fibrillaren Muskelzuckungeu; 
die Monomethylverb. hat eine erregbarkeitssteigernde W rkg. auf das Tonussubstrat. 
Namentlich das s. Dimethylguanidin wirkt auBerdem positiv tonotrop. Trimethyl
guanidin wirkt nur curareurtig; gegeniiber hochmethylierten Guanidinen hat es 
auch in geringen Konzz. tonolyt. Eigensehaft. s. u. as. Tetramethyl-, Pentamethyl
guanidin u. Hexamethylguanidoniumjodid zeigen neben verstarkter Curarelahmung 
zunehmende Tonuswrkg., die namentlich bei dem letzteren stark hervortritt u. durch 
die ąuartiire Alkylierung erklariich ist. Bei den Di- u. Tetrametliylyerbb. wirken 
die s. Verbb. etwas starker tonisierend ais die as-Verbb. Alle Methylguanidine 
wirken am Herzen in kleineren Konzz. yaguslahmend, in groBeren Konzz. tritt 
diastol. Stillstand ein. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 1 0 5 . 278—98. Leipzig, 
Univ.) W o l f f .

B. Danilewsky, Uber die Einwirlcung von Strychnin, Athylalkohol, Leeithin 
und Brómaten a u f den Froschneroen. Nach Yersuchen mit Z. Perichanjanz. Am 
Nerymuskelpraparat yom Frosch wird durch Strychnin die Reizbarkeit des motor.

5*
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Nerven bedeutend erhoht, noch stiirker durch Lecithin. A. steigert die Reizbarkeit 
anfangs u. setzt aie spiiter stark hcrab; die Wrkg. ist reyersibel. N aBr  setzt die 
Nervenerregbarkeit herab; die Wrkg. ist nicht immer reyersibel. Die Leitfiihigkeit 
wird nicht entsprechend der Reizbarkeit beeinfluBt. (Arcli. f. exp. Pathol. u. Pliarmak. 
105. 319—33. Charków.) W o l f f .

P. F. S w ind le  und Roae A. K riz, Lahmende Wirkung von Strychnin a u f Yorti- 
cclla und andere cinzełlige Formen. Einzellige Tiere werden im Gegensatz zu den 
W irbeltieren durch Strychnin geliihmt. Erhohte Aktiyitiit wurde nicht beobachtet. 
Spiiter traten AbsterbeerscheinungCn auf. (Americ. naturalist 58. 457—67. 1924; 
Ber. ges. Physiol. 29. 815. Ref. F l u r y .) W o l f f .

F rancesco  A lessio , Einwirkung des Tabaks, der Produkte seiner trockimi 
Destillation und des Nicotins, eingefiihrt durch die Blutbahn und die untere Vene, 
a u f den Blutdmck. Nieotin hat keinen EinfluB auf den Blutdruck auBer in iiber- 
miiBigen Dosen, da es wahrscheinlicli in den Darmschlcimzellen inaktiyiert wird. 
Das gleiche ist der Fali bei Tabakextrakt u. den Prodd. des Tabakrauches. Man 
beobachtet liochstens eine Steigerung der yasomotor. Wellen, wie sie auch durch 
Pyridin ausgelost wird. Es ist wahrseheinlich, daB auch im Tabaksdampf Pyridin 
diese W rkg. heryorruft. (Arcli. Farmacologia sperim. 39. 8 4 — 93. Padua.) G r im m e .

B. R om eis und Th. v. Zw ehl, Vergleichende Untersuchung en uber die Wirkung 
von Dijodtyrosin und Thyroxin am Sdugetier. Verss. an weiBen Miiusen. Die gel. 
Substanzen wurden subcutan injiziert. Auch am Siiugetier liatte die Verabreichung 
von Dijodtyrosin eine Steigerung des Stoffwechsels zur Folgę, die aber an das 
J-haltige Molekuł des Dijodtyrosins gebunden ist u. sich in gleicliem MaBe durch 
anorgan. J  nicht erzielen laBt. Yerglichen mit Thyroxin ist Dijodtyrosin nur schwach 
wirksam. Es wurde ferner gepriift, ob dem Dijodtyrosin gegenuber Acetonitril eine 
Scliutzwkg. zukommt. Mause beiderlei Geschlechts, die im Verlaufe von 8 Tagen 
mit insgesamt 0,32 mg Tyro.\in yorbehandelt waren, erwarben dadurcli eine voll- 
kommene Schutzwrkg. gegen die doppelt u. dreifach todliche Dosis Acetonitril 
(1,8 u. 2,7 mg pro g Maus). Die gleiche Menge Dijodtyrosin war ohne EinfluB. 
Bei Vorbehandlung mit der lOOfachen Menge Dijodtyrosin ergab sich zwischen 
miinnlichen u. weibliclien Miiusen ein auffallender Unterschied. Wiihrend die 
Miinnchen eine nur geringe Schutzwrkg. aufwiesen u. schon der einfachen todlichen 
Dosis meist erlagen, wurde von den W eibchen die 2—3faelie Menge fast aus- 
nahmslos yertragen. Diese Schutzwrkg. tritt erst im Laufe mehrmaliger Verab- 
reichung ein. Moglicherweise ist dieses unterschiedliche Yerh. zwischen miinnlichem 
u. weiblichem Geschlecht in einem yerschiedenen Verh. der Schilddruse begriindet. 
(Klin. Wchschr. 4. 703—4. Miinchen, Anatom. Anstalt.) F r a n k .

K u rt Scheer, Uber die Mmoirkung der Thymusdriise und des Wachstummtamins 
a u f das Wachstum. Vf. prufte obige Substanzen darauf, ob sie einen EinfluB auf 
den Quellungsyorgang der Muskelzelle ausiiben. Ais Fil. dienten entweder Kalbs- 
serum oder Tyrode- bezw. Ringerlsg., also gut gepufferte F i l .  Der Muskel (meist 
Kalbsmuskel) wurde in langen Streifen von etwa 10 g zuerst genau gewogen, 
24 Stdn. lang in die betreftende FI. yon ca. 100 ccm gelegt, dann gut abgetrocknet 
u. wiedergewogen. Den Fil. wurden auBer Thymus yerscliiedene Organe vom Kalb, 
zu Brei zerrieben, in einer Konz. von ca. 2°/0 zugesetzt. Die Thymusdriisensubstanz 
yerursachte eine erheblich stiirkere Quellung ais andere Organe. Eine ahnliclie 
W rkg. hatte das Wachstumsyitarnin „Funk“, aus Bierhefe gewonnen. Auf dieser 
Erscheinung beruht yermutlich die W irkungsweise der beiden Substanzen auf das 
W achstum des Korpers. Aus dieser gemeinsamen Eigenschaft ist auf einen inneren 
Zusammenhang zwischen Tymua u. Vitamin B zu schlieBen. (Klin. W chschr. 4. 
702—3. Frankfurt a. M., Uniy.) F r a n k .
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A rno B. L nckhard t, Das Athylen ais Betaubungsmittel. Eingehender klin. 
Bericht iiber Ver8s. zur Einfiilirung des ( \H 2 ais Narkosemittel, uber Tieryerss., 
Einfiihrung in die Klinik, seine Vor- u. Nachteile. Die amerikan. Literatur wird 
ausfiihrlicb angegeben. (Klin. Wchschr. 4. 739—42. Chicago, Univ.) F r a n k .

K ate  F uerst, Zur Kenntnis der Acetylcnnńrkung. 6. Mitteilung. Vergleichende 
Untersuchungen iiber die JEmpfindlichkeit kalt- und warmblutiger Tiere gegen Acetylen. 
(5. vgl. Ś l i w k a , Ztschr. f. physiol. Ch. 137. 8 9 ; C. 1924. II. 1603.) Vf. bestimmte 
dic Betaubungsgrenzkonz. von C2H2 fiir Miiuse u. Froschc u. errechnete daraus 
unter Beriicksichtigung der Korpertemp. die C2II2-Konz. im Blut. Letztere schwankte 
bei der Maus zwischcn 38 ,1 — 40,8 , beim Frosch zwischen 38 ,9 — 41,1 Yol.-% • Die 
Einpfindlichkeit beider Tiere gegen das C2H2 ist also gleich groB. (Ztschr. f. physiol. 
Ch. 144. 76— 79. Konigsberg, Univ.) G d g g e n h e i m .

M aurice N icloux  und A. Y ovanovitcli, Fiońenmg des Cliloroforms durch das 
Zentralnervensystem und die peripheren Neruen. Der Inhalt deckt sich mit dem 
einer bereits referierten Mitteilung (C. r. soc. de biologie 91. 1285; C. 1925. I. 
712). (C. r. d. 1’Acad. des sciences 179. 1429—31. 1924.) S p i e g e l .

S a k u ji Ko dam a, Einflup der Chloroformnarkose a u f die Epinephrinabgabe der 
Nebennieren. Die Unterss. iiber Narkose (Tohoku journ. of exp. med. 4. 601. 
5. 47; C. 1925. I. 117. 983) werden an Katzen olinc Durchschneidung der hinteren 
Wurzeln des Riickenmarks auf Chlf. ausgedehnt. Auch Chlf.-Narkose verursacht 
eine erliebliclie Verminderung der Adrenalinausscheidung der Nebennieren, die nach 
Abklingen der Narkose wieder ansteigt. (Tohoku journ. of exp. med. 5. 149—56.
1924. Sendai, Tohoku Univ.; Ber. ges. Physiol. 29. 628. Ref. F r o m h e r z .) W o l f f .

Sakuji' K odam a, Einflup der intravendsen Injektion des Chloralhydrates a u f 
die Epinephrinabgabe der Nebennieren. Chloralhydratnarkose wirkt bei Katzen wie 
Chlf. (vgl. yorst. Ref.). (Tohoku journ. of exp. med. 5. 157—64. 1924; Ber. ges. 
Physiol. 29. 629. Ref. F r o m h e r z .) W o l f f .

E ric h  Hesse, Narkosestudien im Hoćhgebirge. Im Hocligebirge (Davos, Muottas 
Muraigl) sind zur Narkose mit CIIBr3, C^HJBr hohere Konzz. notwendig ais-in der 
Tiefebene (Breslau); die Exhalation erfolgt offenbar schneller infolge Abnahme des 
Luftdrucks u. damit zusammenhilngend schnellerer Verdampfung des Narcoticums. 
Moglicherweise ist 0 2-Mangel im Hoćhgebirge eine Ursache fiir die Erschwerung 
der Narkose in der Hohe. (Arcli. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 105. 349—60. 
Breslau, Univ.) W o l f f .

G eorg Joach im og ln , Uber die Wirkung einiger Narkotica der Fettreihe a u f die 
glatte Muskulatur des Blutegels. Dichlormethan, Chlf., Tetrachlormethan, Athylen- 
dichlorid, Athylidendichlorid, Pentaćhlordthan, Di-, Tri- u. Tetraćhlorathylen in wss. 
Lsgg. rufen an ganglienfreien Blutegelmuskeln Tonusiinderungen u. Kontraktion 
lieryor, Tetrachlorathan u. Hexachlorathan nur Tonusanderungen. BaCl; yerstSrkt 
diese W rkg.; wahrscheinlich liegt der Angriffspunkt im Muskel u. nicht im Neryen- 
endapp. Die W irksamkeit nimmt in der Reihenfolge Hexachlorśithan, Tetrachlor- 
iithylen, Trichlorathylen, Pentachlorathan, Tetrachlormethan, Diehloriithylen, Tctra- 
chlorSthan, Athylendichlorid, Athylidendichlorid, Chlf., Dichlormethan ab. In der 
Methan-, Athan- u. Metliylenreihe steigt die Wirksamkeit mit der Zahl der Cl- 
Atomc. Die tlierapeut. Anwendung des Tetrachlormethans ais Anthelminthicum 
beruht auf der erregenden W rkg. auf die glatte Muskulatur. Methyl-, Athyl-, 
Amyl-, Propyl-, i-Propyl-, Butyl- u. i-Butylalkoliol rufen nur geringe Anderungen 
des Tonus heryor. Die W rkg. ist sehr schwach. N ur beim Propylalkohol wurde 
Kontraktion beobachtet. Aceton u. A. wirken ahnlich wie die Cl-Deriyy. (Biochem. 
Ztschr. 156. 224—35. Berlin, Uniy.) W o l f f .

R- J . M in n itt, Toxische Erscheinungen nach Athernarkosen und ihre Verhinderung. 
Vf. konnte an Hand klin. Fiille zeigen, daB zwischen der nach A.-Narkosen oftmals
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auftretenden Hyperglykamie u. den Vergiftungsersclieinungen bestimmte Bezieliungeu 
bestehen. Die tox. Erscheinungen auBern sich in Erbrechen, Schock, Erblassen u. 
im V. yon Acetessigsaure im Harn. Mit Erfolg benutzte Yf. ais Vorbeugungsmittel 
Jiisuimeinspritzungen. (Lancet 208. 701—63. Liyerpool.) F r a n k .

A. P i t in i ,  Pharmakognostische Untersucliungen iiber Withania somnifera D m .  
Wss. Extrakt in Gaben yon 3 g /k g  wirkt bei Hunden leicht schlafmachend unter 
yolliger Erliolung. (Arch. di farmacol. sperim. e scienze aff. 38. 151—53. 1924. 
Palermo, Istit. di materia med.; Ber. ges. Physiol. 29. 663—64. Eef. F l u r y .) Wo.

H . Czerm ak, Tutocain ais Universal-Anasthetikum in der Oto-Iihino-Laryn- 
gologie. Ais OberflSchenanfisthetikum reicht das Tutocain nahe an das Cocain heran, 
ohne ihm ebenbiirtig zu aein. Wegen seiner bedeutend geringeren Giftigkeit ist 
jedoch seine Yerwendung an Stelle yon Cocain zu empfehlen. Ais Injektions- 
anasthetikum ist es zurzeit das Mittel der Wahl. Die bemerkenswerteste Eigen- 
schaft ist seine Eignung ais Uniyersalanasthetikum. (Wien. klin. Wclischr. 38. 
457—58. Innsbruck, Uniy.) F r a n k .

K a rl Jalowi.cz, Uber Allional „Boche“. Ist eine salzartige Verb. der Allyl- 
isopropylbarbitursdure mit Pyramidon: Hypnoticum u. Analgeticum. (Zahnarztl. 
Rdsch. 34. 81. Berlin.) Busch.

E llm a n n , Abasin, ein neues Sedativum. Abasin (B a y e r ) ist ein acetyliertes 
Adalin (Acetylbrmndiathylacetylcarbamid), eine Sedatiyum ohne jede Schlafwrkg. 
(Zahnarztl. Rdsch. 34. 57—58. Riga.) B o s c h .

E rn s t B lum enfeld t, Uber den Einfiufi von Kalium- und Caldumsalzen a u f die 
Erregbarkeit des Froschnerven. (Untersucht mit Zeit- und Momentąnreizen.) Unter 
dem EinfluB der K-Ionen bei Ggw. von etwas (im Yergleich zur isoton. Ringerlsg.) 
yerminderten Na- u. Ca-Ionen nimmt die Erregbarkeit der Froschneryen fiir den 
konstanten Reizstrom unter giinstigen Konzentrationsverhaltnissen dauernd zu; 
Maximum nach 1/2 Stde. Nach Uberschreitung einer bestimmten K-Konz. treten 
tox. Wrkgg. auf. Bei wirksamen Ca-Konzz. wird die Erregbarkeit des Nerven fiir 
den konstanten Strom mit der Einwirkungsdauer herabgesetzt. Der Umschlag von 
der spezif. zur rein tox. W rkg. geht anscheinend sehr langsam yor sich. K steigert 
die Erregbarkeit des Neryen gegeniiber dem-konstanten Strom, Ca yermindert sie. 
(Biochem. Ztschr. 156. 236—48. Berlin, Tierarztl. Hochsch.) W o l f f .

E. M archons, Exklusive Wirkung des Arsens (Stovarsols) a u f das durch Plas- 
modium vivax erzeugte Sumpffieber. (Ann. Inst. Pasteur 39. 197—208. — C. 1925.
I. 1886.) S p i e g e l .

B. S tu b er und A. N athansohn , Diurese- und Diureticastudien. IV. (III. vgl. 
Dtsch. Arch. f. klin. Med. 146. 145; C. 1925. I. 1625.) Auch in einem Falle von 
renalem Ódem fand sich die Niere befahigt, je  nach Art der Kost Sauren oder 
Basen auszuscheiden. Sowohl bei Saure- ais bei BaseniiberschuB in der Nahrung 
wurde Gewichtsabfall ais Ausdruck der Entwasserung des Mechanismus beobachtet. 
Bei Verabreichung yon Theocin fand sich der in den friiheren Yerss. beobachtete 
Parallelismus zwischen Ausscheidung yon H 20  u. NaCl einerseits, von Basen anderer- 
seits hier nicht. Durch intrayenose Injektion yon Euphyllin  wurde anfanglich mehr 
die Saureausscheidung positiy beeinfiuBt, die Basenausscheidung, auch bei intra- 
yenoser Injektion yon Alkali auBerdem, unyerandert gelassen oder erheblich er- 
niedrigt. Erst spater trat hierin bei Alkali intrayenos u. Basenkost eine Erhohung 
ein. Hoher pH-W ert des Harnes setzt die Albuminurie herab u. drangt auch die 
Hamaturie zuriick. — In  einem Falle yon Myxinfantilismus wurden Beobachtungen 
Uber den EinfluB von Tliyreoidinbehandlung yorgenommen. Es scheint, daB dabei 
bei saurer Kost die Ausscheidung yon Sauren zu-, von Basen abnimmt, NaCl W erte 
variieren. Schubweise Einfliisse von Thyreoglandol schienen in gewissen Dosen 
mehr die Basenausscheidung zu steigern (Basenkost), kontinuierlielie von Thyreoidin
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sowohl bei Basen- wie bei Siiurekost mebr die Saureausseheidung, wobei gleich- 
zeitig aueh die Ausaeheidung yon Phosphorsiiure gesteigert ersebien, das Korper- 
gewieht abnabm. (Dtseb. Areh. f. klin. Med. 1 4 6 . 283—96. Freiburg i. Br., Urny.) Sp.

C. M, Seeland, Zur Frage der Behandlung der postoperativen Hanwerhaltung 
mit Kalium. Klin. Beriebt iiber Behandlung von 51 Kranken, denen beim Eintritt 
der manifesten Harnyerhaltung Liqu. Kai. acet. yerabreieht wurde- Die Erfolge 
entsprachen nieht ganz den Erw artungen, immerhin sollte vor der Katheterisation 
das K yersueht werden. Nebenwrkgg. wurden nieht beobaehtet. (Miinch. med. 
Wchschr. 7 2 . 688—89. Berlin-Reinickendorf, Stadt. Krankenh.) F r a n k .

Hugo Trebitsch, Uber Rwanol und Stryphnon. Anwendung von Rwanol bei 
entzundlichen u. sehmerzhaften Prozessen in der Zahnheilkunde u. von Stryphnon, 
das ais wirksamen Bestandteil Mcthylaminoacetob-cnzcatechin enthiilt, zum Stillen 
von Blutungen. (Zalmarztl. Rdseh. 34. 109—10. Wien.) B u s c h .

"Wasicky und Reinz, Beitrag zur Kenntnis der dbfuhrenden Besłandteile von 
Rhabarber. Rliabarberrhizome enthalten im W inter kein Anthrachinon, sondem 
Anthranol. Ih r Nachweis gelingt mit Selenschwefelsaure (1 : 200), welehe mit 
ersterem eine gelbrote, spiiter ziegelrote Fiirbung, mit letzteren eine rote, spiiter 
iiber Grim u. Blau in Schwarz ubergehende Fiirbung gibt. Die B. yon Anthro- 
chinon scheint auf der Anwesenheit der h y d r o ly s ie r e n d  w irk e n d e n  Anthra- 
glucosidase zu beruhen. Die B. liiBt sich durch kunstliclie Trocknung beschleunigen. 
(Boli. Chim. Farm. 6 4 . 163.) G r im m e .

Umberto Novelli, Beitrag zur Behandlung der Lues mit einem QuecJcsilber- 
Jodprapa>;ate mit lipoider Basis. Bericht iiber Vers. mit Coleosan Serono, einer 
organ. Hg-J-Verb. gel. in Cholesterinoleat. Es erwies sich ais brauchbares Heil- 
mittel in allen Stadien, vor allem bei As-Resistenz. (Rassegna Clin. Terap. e 
Scienze aff. 24. 4—18. Florenz.) G r im m e .

M. Oppenheinr, Uber die innere Behandlung der Syphilis m it Spirocid (Tloechst) 
wid Stovarsol. Im allgemeinen gunstige Resultate. W eitere klin. Ergebnisse, be- 
sonders hinsichtlicli der W rkg. von Spirocid ais Abortiymittel sind abzuwarten. 
(Wien. med. Wchschr. 75. 802—5. 919—31. Wien, Wilhelminenspital.) F r a n k .

Luerssen. Die Behandlung der Syphilis m it Stovarsol (Spirocid), insbesondere 
dessen Wirkung a u f die Spirochaten. Stovarsol (Spirocid) stellt ein recht wirksames 
Antisyphilitikum dar, bleibt aber hinter der Salyarsanwrkg. zuriick u. ist nieht frei 
von unangenehmen Nebenwrkgg. In Fiillen, wo wegen sehlechter Yertriiglichkeit 
oder schlechter Yenen eine Salyarsankur nieht moglich ist, ist der W ert einer 
Stoyarsolkur nieht zu yerkennen. Vf. warnt die Praktiker vor der Vornahtae der 
beąuemeren Stoyarsolkur an Stelle der Salyarsankur. (Klin. Wchschr. 6. 699—701. 
Konigsberg, Univ.) F r a n k .

W . H. Veil und Ludwig Heilmeyer, Die extrakardiale Digitalmińrkung. 
Aus den Unterss. an n. Menschen ergaben sich yomehmlich Zweiphasenwrkg. in 
den sekretor. Funktionen von Niere, Magen, Pankreas u. Schilddriise, Verschiebung 
des Saure-Basengleichgewichtes im Blute nach der alkalot. Seite u. yagotonisierende 
Eigenschaft der Digitalis. Diese Wrkgg. werden eingehend erorterŁ Es werden 
femer dfiraus Schlusse fur ausgedehntere prakt. Anwendung gezogen zur Forderung 
der Nierensekretion, Einw. auf intermediśire Versehiebungen in Blut u. Geweben, 
Behandlung der Achlorhydrie des Magens u. von Dyspepsien. (Dtsch. Arch. f. 
klin. Med. 1 4 7 . 22—81. Miinchen, Uniy.) S p i e g e l .

Henri Fredericq, Wirkung den Herzrythmus beeinflussender Gifte a u f die 
Chronaxie des Ventńkels. Die Unterss. wurden am Froschherzen in Ringerscher 
Fl. ausgofUhrt. Digitalin, Atropin u. Cocain yerliingern die Chronaxie des Myocards. 
Cholin, Betain, Pilocarpin yerkiirzen sie. (G. r. soc. de biologie 92. 739—42. Liittich, 
Inst. L. F r e d e r ic q .) U r b s c h a t .
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Ernst Wiechmann, Theominal zur Behandlung der Anginapectoris. Theominał 
(Herst. B a y e r  & Co.) enthiilt pro Tablette 0,3 g Theobromin u. 0,03 g Luminal. 
Es bewiihrte sich bei im Sklerosenalter stehenden Kranken zur Verhinderung der 
W iederkehr stenokard. Anfiille. (Miinch. med. Wchschr. 72. 649 — 50. Koln, 
Univ.) F r a n k .

Ostmann, Luminal in der Behandlung der Epilepsie. Bericht iiber gute Erfolge 
mit Luminal bei der Behandlung der Epilepsie. (Dtsch. med. W chschr. 51. 605—7. 
Schleswig, Provinzialheilanstalt.) F r a n k .

E. Eensing, Zur Proteinkorpertlierapie mit Novoprotin. Durch Einspritzungeo 
von Novoprotin wurde das Wachstum von Geschwulsten, die sich noch im ersten 
Entstehen befanden, zu rapide fortschreitendem Wachstum angeregt. Vf. warnt 
dayor, das Noyoprotin ais indifferentes Mittel anzusehen u. empfiehlt seine An- 
wendung nur nach strengster Indication. (Dtsch. med. Wchschr. 51. 604—5. Eeck- 
linghausen, Knappschaftskrankenh.) F r a n k .

Eobert Latzel und Karl Stejskal, Zur Wirkung der intrąvenosen Einfulir 
hypotonischer Kochsalzlosungen. Klin. Bericht iiber gunstige Erfolge mit hypoton., 
intrayenos eingefiihrten NaCl-Lsgg. bei yerschiedenen Formen der Diabetes. (Wien. 
klin. W chschr. 38. 453—54. Wien, Spital der Barmherzigen Bruder.) F r a n k .

S. Askanazy, Uber Jodcaldumdiuretin. Jodcalciumdiuretintabletten (Herst. 
K n o l l  & Co.) enthalten pro Tablette 0,5 g Calciumdiuretin u. 0,1 g KJ, entsprechen 
also im Theobromin- u. J-G ehalt einer halben JoddiuretaU&WMitta. Sie bewiihrten 
sich bei Angina pectoris, yerschiedenen Formen von Asthma, besonders bei Astlima 
bronchiale. (Miinch. med. W chschr. 72. 646. Konigsberg.) F r a n k .

— , Die Behandlung der Tuberkulose mit Goldprdparaten. Yorlaufiger Bericht 
des arztlichen Prufungsausschusses. Klin. Sammelbericht aus Londoner Kranken- 
hausern uber die W rkg. von Sanocrysin, einer komplexen Verb. von Au mit 
Na2S20 3, u. einem spezif. Serum, beide nach Angaben von M o e l l g a a r d . Das 
Sanocrysin wurde intrayenos, das Serum intramuskulśir injiziert. (Brit. Medical 
Journal 1925. I. 735—39.) F r a n k .

P. Mariconda, Uber chronische Phosphoryei-giftungen. Ęxperimentelle Vcrsuehc. 
An zahlreichen Fallen wurden die yerschiedenen Merkmale der chroń. P-Vergiftung 
studiert. Sie bestehen in einer allgemeinen Degeneration der inneren Organe, 
Nekrose der Kinnbackenknochen u. der langen Knochen, Neigung zum Abortus. 
Geringe Dosen werden jedoch in der Schwangerschaft ohne Nachteil yertragen. 
Einww. auf die endokrinen Driisen lieBen sich nicht fcststellen. (Arch. Farmaco- 
logia sperim. 39. 24—32. 33—41. Eom.) G r im m e .

G. Analyse. Laboratorium.
Cecil Hollins, JSntwurf chi es chetnischen Forschungslaboratoriums. Bemerkungcn 

iiber' Bau, Ausstattung und Betrieb. Vf. erortert die Idealforderungen, die an ein 
modernes Forschungslaboratorium zu stellen sind. (Chem. Age 12. 394—96.) Ju .

Hans SchmalfuB und Hans Werner, Schiittelbirne zum Eindampfen stofsendei- 
Fliissigkeiten bei vermindertem Dnick. Der App. ist ganz aus Glas gefertigt, die 
einzufettenden Schliffe sind so angebracht, daB die Substanz mit dem Schmiermittel 
nicht in Beriihrung kommt. (Abb.) Der App. wird mit dem Heizbad fest ver- 
bunden u. das Ganze geschuttelt. 100 ccm W. sind bei einer Badtemp. yon 
100° in 50 Minuten yerdampft. (Journ. f. prakt.. Ch. 109. 345—46. Hamburg, 
Univ.) L in d e n b a u m .

E. Belani, Das PeIativitdtsviscosimeter nach Belani. Das Viscosimeter gleicht 
im Prinzip u. Ausfiihrungsart dem bekannten Englersehen Yiscosimeter, mit dem
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Unterachiede, daB das tubenartige ÓlgefiiB aus Hartglas besteht u. fiir kleine Mengeu 
01 (2,5—5 ccm) eingerichtet ist. Da keine Badfl. vorlianden ist, kann nur bei ge- 
wóhnlicher Temp. gemessen werden. Ebenso wie bei E n g l e r  werden die er- 
haltenen Wer(;e auf W. bezogen. (Petroleum 2 1 . 146—47. Villacli.) H e r z e n b e r g .

F. K. Studnióka, E in  Rotationsthermostat. Bescln-eibung u. Abb. eines 
Trommelthermostaten, dessen innere Tragflaehen um eine zentrale Achse drehbar 
sind, so daB alle auf ihrem Rande aufgestellten Objekte der Reihe nach in die 
Nahe der Tur gebracht werden konnen. (Ztschr. f. wiss. Mikroskopie 4 1 . 499 
bis 500.) A r n d t .

E. K. Studnićka, Eine mib-ophotograpliische Kamera zum Arbeitsmikroskope. 
Beschreibung einer von der Firm a S r b  a Śt y s , Prag-KoSir, gelieferten Mikro
kamera, welche Aufnahmen mit schriig gestelltem Mikroskop ermoglicht. Im Original 
Abb. (Ztachr. f. wiss. Mikroskopie. 4 1 . 501—6.) A r n d t .

H. J. Arndt, Zum histologisch-farberischen IĄpoidnachweis mit Chlorophyll. Zur 
farber. Darst. der Lipoide mittels Chlorophyll dient am besten eine heiBgesiitt. Lsg. 
von „Chlorophyllum purias.“ in gleichen Teilen 70% A . u. Aceton; Farbezeit ca. 
3 Min. Diese Chlorophyllmethode ist den spezif. Lipoidfarbemethoden, z. B. mittels 
Sudan, Nilblausulfat u. a., an Schiirfe u. Intensitiit unterlegen, wie auch darin, daB 
sie, nach Vf., keine chem. Differenzierung der Lipoide gestattet. Ih r Vorteil beateht 
in der Moglichkeit kontrastreicher Gegenfarbung (der Kerne u. a.) z. B. mit Alaun- 
karmin oder (fiir eosinophile Zellen bei zooparasitaren Organveranderungen) Eosiu. 
Farbige Abb. im Original. (Ztschr. f. wiss. Mikroskopie 4 1 . 481—85.) A r n d t .

Paul -Ii, Kordes, Die Anibendwig von Neutralrot und Janusgrun ais cytologische 
Farbemittel. Beide Farbatoffe sind auch fiir Doppelfarbung brauchbar, namentlieh 
fiir gestreifte Muskeln, Riickenmark, Lymphknoten, Gallencapillaren, Nervenfasern. 
(Anat. record 2 7 . 23—28. 1924; Ber. ges. Physiol. 2 9 . 694.—95. Ref. R O t h i g .) W f.

Hervey S. Earis, Neutralrot und Janusgrun ais histologische Farbemittel. 
Namentlieh fiir embiyonales, nicht fiir ausgewaehsenes Gewebe brauchbar. .(Anat. 
record 2 7 . 241—43. 1924. Chicago, Loyola Univ.; Ber. gea. Physiol. 2 9 . 695. 
Ref. R O t h i g .) W o l f f .

H. B. Dorgelo, Intcnsitatsmessungcn im ultravioletten Teil des Spektrums. (Ygl. 
Ztschr. f. Physik 2 2 . 170; C. 1 9 2 4 . I. 2565.) Die frUher entwiekelte Methode zur 
Messung des Intensitiitsverhaltnisaes von Spektrallinien wird erweitert u. im Ultra- 
violett angewendet. Mit Hilfe eines Quarzplatinstufenabschwiichers konnen die 
Intensitiitsverhaltnisse von nalie beieinanderliegenden Spektrallinien zwischen 2200 
u. 7000 A bestimmt werden. Dieser Stufenabschwacher wird durch Niederschlagen 
von Pt-Dampf auf Quarzbliittchcn hergestellt, u. aeine Durchliissigkeit in Ab- 
hangigkeit von der Wellenliinge ermittelt. Gepriift wurde diese Methode an den 
Kompenten der Funkendubletts von Ca u. Ubereinstimmung mit den theoret. 
Intensitataregeln gefunden. (Ztschr. f. Physik 3 1 . 827—35. Eindhoven, Philips Gliih- 
lampenfabr.) B e c k e r .

GL Oddo, Eine bmuchbare Abandei-ung des Geifilcrschen Apparats. Die Ab- 
:iuderung besteht in der Anbringung einer liakenformigen Verliingerung am Gas- 
zuleitungsrohre der ersten Absorptionskugel innerhalb der groBen Kugel. Fig. im 
Original. (Annali Chim. Appl. 15. 3—4. Palermo.) G r im m e .

Humphrey Desmond Murray, E in  neuer handlicher Apparat zur Analyse von 
Leucht- und anderen Gasen. Entliiilt die Beschreibung eines App., der sich von 
ahnlichen durch das Yorhandensein nicht nur e in e r ,  sondern d r e ie r  miteinander 
verbundener Pipetten unterscheidet, die je  nach Bedarf mit den verschiedenen Ab- 
sorption.imitteln gefiillt werden. (Journ. Chem. Soc. London 1 2 7 . 769—70. South 
Kensington, Imp, Coli. of Sc. and Techn.) G o t t s c h a l d t .
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E l e m e n t e  u n d  a n o r g a n i s c h e  V o r b l n d u n g e n .
N. A. Lange und L. A. Ward, Eine Methode zur Beśtimmung kleiner Mengen 

Jod, wie Jodid und Jodał. Die Methode zur Best. von .7, berulit auf der Farbrk. 
mit o-Tolidin, welche a in neutraler Lag. mit J 2 u. Jodiden nach der Oxydation mit 
H20 2 eine blaugriine Farbung gibt. 0,5 ccm einer Lsg. von 1 g o-Tolidin in 150 ccm 
95%ig. A. u. 5 ccm 3°/0'g- H20 2 zu einer Lsg. von 15 ccm einer wss. Jodidlsg. 
zugegeben, lieferte die besten Resultate. Standardlsgg., die einen Jodgehalt von
0.01—0,10 mg hatten u. sich je  um 0,01 mg unterschieden, wurden hergestellt u. durch
colorimetr. Vergleich wird der Jodgehalt der zu untersuchenden Lsg. bestimmt, 
nachdem diese erst mit NaOII alkal. gemacht, mit 10 ccm H20 2 etwa Yorliandenes 
Nitrit oxydiert u. auf 20 ccm eingeengt, der Ruckstand filtriert, die Lsg. mit H2S 0 4 
gegen Lackmus neutralisiert auf 30 ccm eingedampft ist. Die Hiilfte dieser Lsg. 
wird nicht direkt mit den Standardlsgg. verglichen, sondern mit H 2S gesiitt., um 
Jodat zu reduzieren, der iiberschussige H2S wird durch Koehen aus der Lsg. ent- 
fernt u. nach dem Abkuhlen mit dem Reagens yersetzt. H20 2 wird, zu den Standard
lsgg. u. der unbekannten Lsg. moglichst gleichzeitig zugesetzt, damit die Reaktions- 
zeit die gleiche ist; die ReaktionsgefiiBe werden 5 Min. gescliuttelt u. dann ver- 
glichen. Nach 10 Min. wird die blaue Farbę schon braun u. ein organ. Nd. fiillt 
aus. Durch die Differenz beider Bestst. wird der Jodatgehalt, durch die erste 
Best. (ohne I i2S) der Jodidgehalt crmittelt. Hoher Chlorid- u. Bromidgehalt storen 
die Best., weil sie die o-Tolidinlsg. auch fiirben, daher muB das J  durch Zugabe 
von Fe2(S04)3 u. Wasserdampfdest. aus der Lsg. entfernt u. in NaOH aufgefangen 
werden, dem zur Red. des gebildeten NaOJ H20 2 zugesetzt wird. Hg-, Fe-, Cu-Salze 
storen wegen der FSllung des Tolidins die Best. Die Methode ist zum Nachweis 
von Jod in W. geeignet. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 1000—1003. Cleveland [Oh.], 
Case Scliool of Applied Sc.) J o s e p h y .

S. Vigi, Neue IieaTitionen der Nitrate und Nitrite, Benzidin reagiert bei Ggw. 
einer gewissen Menge konz. H2S 04 mit gelber Farbę gegen Nitrate, ebenso gegen 
FeC% u. Chlorate. KC103 gibt in Ggw. von HC1 u. Benzidin eine dunkelrote Rk., 
N itrat keine. Eine Lsg. von Benzidin in Essigsiiure reagiert nicht mit Nitraten u. 
Chloraten, aber intensiy gelb mit N 203. 1 ,S-'a-NaphthohuIfosdure gibt mit Nitraten, 
Nitriten, FeCl3 u. Chloraten eine weinrote, l,8,3,6-dioxynaphthalindisulfosaures Na 
u. 1,8,3,6-ainidonaphtoldisulfosaurcs Na  orange Farbung, N20 3 verd. schon mit H2S 04. 
Viel schiirfer wurde die Rk. auf N20 3 mit 1,8,3,6-amidonaphtoldisulfosaurem Na in 
essigsaurer Lsg. (citronengelb). l,5-«-Naphtholsulfosiiure ist unbrauchbar, da sie 
sich mit dunkelroter Farbę in Essigsiiure lost. (Ztschr. f. anal. Ch. 66. 14—16. 
Sopron (Ódenburg), Ungarn, Hochsch. f. Forst- u. Bergingenieure.) J u n g .

Chemisch-technisches Laboratorium Ingenieurchemiker Welwart, A nti
monbestimmungen. Erwiderung an E c k e  (Chem.-Ztg. 49. 152; C. 1925. I. 1638).
(Chem.-Ztg. 49. 355. Wien.) J u n g .

V. Auger, Antimonbestimmungen. Die von E c k e  (Chem.-Ztg. 49. 152; C. 1925.
1. 1638) angegebene Formel ist unmoglich. Die Lsg. von Sb  in IICl in Ggw. von
Cu kann nur nach der Rk. Sb -j- 3CuCl2 =  SbCl3 -f- 3CuCl stattfinden. Bei der 
Oxyaation von Sb mit KM n04 werden 5 Valenzen in die Rk. gebracht; die Titrations- 
formel ergibt fur 0,1 g  Sb a =  41,6 ccm. Alle Begleitmetalle, die sich auflosen, 
werden m ittitriert (Chem.-Ztg. 49. 355.) J u n g .

Alfred Ecke, Antimonbestimmungen. Antwort an L a b o r a to r iu m  W el1vart 
u. an AUGER (yorst. Reflf.). (Chem.-Ztg. 49. 355.) JUNG.

Bogdan Śolaja, Eine neue grarimetrische Bestinunungsmethode des Aluminiums 
und seine Trennung von Mangan durch ClffgNH',,. Das Verf. berulit auf der Fiillung 
mit CLHgNH2 in Ggw. von NH4C1 nach der Gleichung:

2 A1CI3 +  3 ClHgNH2 +  6 H .0  =  2A1(0H)3 +  3HgCls +  3N H 4C1
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(vgl. Chem.-Ztg. 46. 557; C. 1924. I. 220). Die Resultate sind selir gut. (Chem.- 
Ztg. 49. 337—38. Zagreb, Techn. Hoclisch.) J u n g .

M iguel C ardelus C arreras, Quantitative Analyse von Gufieisen, Roheisen und 
Kohlenstoffstalił. Krit. u. eingehende Darst. der Methoden, Si u. P  in gewShnliclien 
Eisenarten schnell u. genau zu bestimmen. Wesentlich Neues wird nićht geboten. 
(Quimica e Industria 2. 29—33. Barcelona, Eac. de Ingen. Industr.) W . A. H otii.

F rie d ric h  L. H ahn , Uber den Nachweis kleinster Stojfmengen bei gropter Ver- 
diinnung (Magnesium, N itrat, Kupfer). Die Oxyantlirachinone enthaltende Alkan- 
■natinktur gibt unter gewissen Bedingungeu mit vielen Metallen, darunter auch Mg 
Farbiinderungen, die man an der Anderung des Absorptionsspektrums erkennt. Vf. 
untersuchte daher das lfi,o,8-Tetraoxyanthrachinon (Chinalizarin, Alizarin-Bordeaux), 
C14H80 6, auf sein Verh. gegen Mg. Es ist in alkal. Lsg. blauviolett, bei Ggw. 
geringer Mengen Mg schlSgt diese Farbę in kornblumenblau um, bei groBeren 
Mengen Mg blauer Nd. Ammonsalze storen oder verhindern die Rk. Es kann
1 /zg/ccm Mg, in der W annę sogar 0,5 jUg/ccm naehgewiesen werden. — Die 
Diphenylanńnrk. auf Nitrat ist nicht spezifisch. Durch Pb-Salze u. metali. Pb 
kann aber Nitrat zu Nitrit red. u. dieses dann durch die Diazork. naehgewiesen 
werden. Die Reagentien miissen vollkommen NO„-frei sein. Das W. wird deslialb 
iiber Zn-Staub gekocht u. abdestilliert. Pb wird gleichzeitig mit dem Pb-Salz durch 
Uberhitzen von Pb-Formiat gewonnen. Yon dem so erhaltenen Pulyer wird etwas 
der zu prufenden Lsg. zugesetzt u. 15—30 Min. auf dem W asserbade erhitzt, dann 
von dem Pb abgegossen u. mit Diazoreagens (Sulfanilsiiure u. a-Naphthylamin in 
Eg.) yersefał. Man braucht nur 1—2 ccm Lsg. u. kann noch 1 mg KNOs im Liter 
durch starkę Rotung, 0,1 mg im Liter durch deutliche Rosafarbung nachweisen. 
Die leicht zersetzliche Lsg. des Diazoreagens wurde dadurch haltbar gemacht, daB 
man Sulfanilsiiure u. a-Naphthylamin mit etwas mehr Eg. yersetzt, ais sonst ublich, 
eine geeignete Menge Marmor zugibt, die Flasehe durch einen Stopfen mit Hahn- 
rohr verschlieBt, so daB man ohne zu ofFnen durch den COs-Druck beliebig yiel 
Lsg. entnehmen kann. Ein haltbares Reagens in Pulverform erhiilt man durch 
Misehen von Sulfanilsiiure u. Acetylnaphthylamin, woraus durch Aufkochen mit 
Siiuren oder Alkalien kurz vor dem Gebrauch das fertige Reagens gewonnen wird. 
Dureh Cu wird die Rk. zwischen Fe(III)-Salzen u. Thiosulfat, die zu Fe(II)-Salzen 
u. Tetrathionat fiihrt, stark beschleunigt. Diese W rkg. wurde vom Vf. zu einer 
sehr empfindlichen Nachweis- u. Best.-Methode fiir Cu yerwendet (vgl. Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 57. 671; C. 1924. I. 2417). Das Yerschwinden des Fe(III)-Salzes wird 
durch Zusatz von Rhodanid verfolgt u. die Empfindlichkeit bis 0,03 fig  in 25 ccm 
gesteigert. (Festsclirift Physikal. Verein, Frankfurt a. M. 6. Seit. 1924. Sep.) L a .

A. L assieu r, Elektrolytische Trennuny von Kupfei•, Antimon, Blei und Zittn. 
(Ann. Chim. analyt. appl. [2] 7 . 3 —4. — C. 1925. I .  553.) J o s e p h y .

W iłly  H artm ann , Die Bestimmung des Yanadins. Vf. bespricht die gebriiuch- 
lichen Verff. zur Best. des V  in der Praxis. Die kiiufliche Vanadins2ure enthalt 
oft niederere Oxyde u. Verunreinigungen. Beim Schmelzen entweichen Chloride; 
chloridhaltige Vanadinsaure muB man mit Soda schmelzen; man yerwendet sie am 
besten zur Titerstellung der KM n04-Lsg. nicht. Zur Titerstellung erhitzt man im 
0 2-Strom zum Schmelzen, dann mit Soda u. wenig Na^Oj, in h. W. gel. u. nach 
bekannter Yorschrift titriert. Zur Berechnung des Titers muB man die Yerunreini- 
gungen bestimmen, wofiir Vf. eine Vorschrift gibt. Vf. fand in einer Yanadinsaure 
yon 99,37°/d V20 5 unter Zugrundelegung des mit Na2C20 4 errechneten Titers der 
Permanganatlsg. 100,22°/o V20 6. Es muB daher immer die Titerstellung mit einer 
V20 6 yon bekanntem Gehalt erfolgen. Die besten W erte erhielt Vf., wenn er bei 
herannahendem Endpunkte 2 Tropfen KMn04-Lsg. auf einmal zugab u. die Titration 
ais beendet ansali, sobald die Rotung 10—15" bestelien blieb. Bei dem Dreisaure-
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vcrf. wechselt der Mehryerbrauch an KM n04 mit der V-Menge. Hier liilft nur 
vergleichende Titration oder colorimetr. Best., Ggw. von Fe beeinfluBt die W erte 
ungiinstig nach aufwiirts. Zur Best. in Ferrovanadin ist zur Titerstellung ein 
Ferrovanadin mit bekanntem V-Gehalt erfordorlich. Man fuhrt das V desselben 
in Alkaliyanadat iiber u. titriert die eisenfreie Lsg. im Vergleieh mit einer Lsg. 
von anniihernd gleiehem, bekannten Gebalt. Cj' stort die Titration. Vf. warnt vor 
der physiolog. W rkg. der Vanadinsaure u. rat zum Arbeiten mit Maskę. (Ztschr. 
f. anal. Ch. 66. 16—23.) J u n g .

B e s ta n d te ile  v o n  P fłan zen  u n d  T ie ren .

P. N. v an  E ck, Makro-Mikrorcaktionen. Ausfiihrung im allgemeinen auf 
Papierstiickchen mit Reagenz betupft, in Kork eingeklemmt, in ein Reagensglas mit 
zu untersucliende Lsg. gesteckt, oder umgekehrte Anordnung oder YerschluB des 
mogliehst kurzeń Eóhrchens mit dem Papier. Einzelrkk.: 0 3 nach B O ttg e r  mit 
TIOH Braunfarbung oder mit AuC13 Violcttfarbung, naehH0UZEAU mit Lackmus -f- K J 
Blaufarbung, nach W u ls te r  mit Tetrapapier, nach SchOnbein mit KJ-Starke, 
nach VAN Eck mit a-Naphthylamin -(- W einsaure Violettblaufarbung, nach A rn o ld  
u. M e n tz e l mit Tetramethyldiamidodiphenylmethan durch 0 3 violett, durch N 0 2 
strohgelb, durch Cl u. B r dunkelblau, durch H„02 farblos. — W. nach M ann z. B. 
in A., A. usw. Papier mit 1 Teil Mo03 -f- 1 Teil Citronensaure triinken bei 100° 
troeknen, blau durch W . weiB, oder nach S t a h l  mit CoCL blau, durch W. rot, 
oder mit CuS04 (wasserfrei). — H N 03 mit FeSO< +  verd. ILSO, auf Papier, — N H S 
mit CaO. — HCN  mit Guajac-Cu-Papier oder Benzidin. — Cl mit KJ-Starke oder 
HgCl u. nachfolgend Betupfen mit KJ-Lsg. — SC I  durch K J0 3 -)- K J -f- Starkę. — 
Br3 nach G u aresc h i durch entfarbte Fuchsinlsgg. — J 2 durch Starkę oder Narcein 
(Blaufarbung). — Co durch Pd-Papier (Storung durch HsS, 0 3, CHł, C2H4, H2). — <S02 
durch K J0 3 -f- Starkę, Blaufiirbung; oder Red. zu H2S u. Pb-Papier. — 1I2S  durch 
Pb oder nach L a u th  durch Paraplienylendiamin -f- FeCl3 Blaufarbung. — Leuchtgas 
durch Pb(H2S). — P  durch A gN 03 (schwarz) (Storung auch durch ather. Ole, wie 
Nelken- u. Zimtol!). — nach G u tz e i t  mit A gN 03 oder nach F łO c k ig e r  mit 
HgCl2 (weniger empfindlich). — Cu nach EILEMing (Analyst 49. 275; C. 1924. II. 
1613) auf Papier. — lig  auf Papier mit K J Kotfarbung von IIgJ2, h. gelb, k. nach 
Ankratzen wieder rot, gel. in K J  im UberschuB, -)- A gN 03 — ->- gelb, h. rot, k. 
wieder gelb. — Fe durch DimethylgIyoxim auf Papier carminrot. — Mg": Man 
taucht ein Stiickchen Filtrierpapier in verd. KOH (1:50) durch J 2 schwach gelb 
gefarbt, darauf Mg-Salz: rotbraun. — K  : B i0N 03 in konz. HC1 auf Papier -)- 1 Tropfen
0,1-n. Thiosulfat -j- 1 Tropfen A. — y  gelb. — N%S durch BleiweiBpapier (Polka- 
papier) =  Filtrierpapier mit eingeriebenem BleiweiB. — Glycerin: Lackmuspapier 
mit Borax getrankt: rot. — Sesambl: A uf ein Stiickchen Filtrierpapier eine Spur 
des Oles u. eine Spur Furfurol, uber h. HC1 halten, Kirschrotfarbung. — Glucose 
nach M aum enż: WeiBe Wolle +  ZnCl2 wird damit bei 130° schwarz, auch mit 
Urin auf Filtrierpapier, auch wie folgt: Spur Urin -|- Spur Fehlingsche Lsg. in 
Dampf von sd. W .: Rotfarbung von Cu20 . — Faeces: Skatolnachweis durch 
X aN 02 +  verd. H2S 04: Rotfarbung, empfindlicher: Etwas Faeces in Reagensglas 
erwarmen u. Dampfe uber mit A. befeuchteten Fichtenspan leiten, Span in HC1 halten: 
Rotyiolettfarbung, ahnlich auch mit Vanillin. Spezifischer ist nach IIazim A sada 
u. M a tac ch iro  Kominami (Areh. f. Kriminologie 76. [2] 145.) die Rotfarbung des 
Sterkobilin mit HgCl,. Die Flecken werden mit W . angefcuchtet auf Filtrierpapier 
abgepreBt u. darauf ein Tropfen HgCl2-Lsg. gebracht, worauf die Oxydation des 
Sterkobilins u. Rotfarbung eintritt. Noch besser: Ausknipsen des Fleckens, in ein 
mikrochem. Probierróhrehen bringen, mit 0,5 ccm W . so sd., daB die FI. gerade 
ein iiber das Rohrchen gedrelites Filtrierpapierchen mit HgCl2 beriihrt, prachtige
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Rotfarbung. — Strychnin, beim Erhitzen mit CuO entsteht Skatol, Nachweis durch 
Vanillin. — A ntipyńn: Spur einer Lsg. auf Papier tupfen u. im Rohrchen wenig 
KNOs -f- Essigsaure. Erhitzen, worauf sich das Papier griin fiirbt. — Blut: W enig 
Substanz im Rohrchen erhitzen durch W atte streiehen lassen, mit Papier, das mit 
Benzidin-Eg. getrankt ist, yerschliefien. Blaufarbung desselben (vgl. Pharm. Week- 
blad 59. 1098; C. 1923. II. 383.) — Yanillin: Man reibt etwas Yanillin auf Filtrier- 
papier, liiBt dariiber einige Tropfen Benzidin-Eg. u. darauf W . flieBen; zuerst 
entsteht dunkelgelbe Farbung, durch W. in Carminrot ubergehend. Zieht man den 
Streifen durch die Flamme, so verschwindet die Rotfarbung, kommt aber k. wieder 
(Ubergangstemp. 36—40°). Ahnliche Rk. mit Benzoeharz u. Coniferin sowie mit 
Dimethylamidobenzaldehyd (aber mehr violett). — Harnsaure nach S c h i f f  mit AgN03 
auf Papier, versagte aber bei Urin; nach M t js c u lu s  wird sog. Fennentpapier 
erhalten durch Tranken mit faulendem, neutralisiertem u. mit Curcuma yersetztem 
Urin u. trocknen. Das Papier wird mit HarnstofF braun. — Asparagin gibt mit 
NaOH oder langsamer mit W. NH3. — Kiinstliche Farbstoffc in  W cin: Auf Filtrier- 
papier wird eine dicke Gelatineschicht gegossen u. nach Erstarreu in den Wein 
gebracht, Anfarbung, nieht durch naturlichen Farbstoff. — Furfurol mit Benzidin-Eg. 
prachtige Rotfarbung, ebenfalls nach trocknem Erhitzen yon Starkę, Lactose, Holz, 
Watte, Arabinose, Xylose, Fructose, Glucose, Saccliarose, Papier, Kork, arab. 
Gummi, Tragant, Brot, Dextrin, Torf, Antliraeit. (Pharm. W eekblad 62. 365—76. 
Utrecht, Central-Lab.) G r o s z f e l d .

P ie r r e  T hom as, Neue Realction freier oder gebundener Pentosen. Es liandelt 
sich um die bereits an anderer Stelle (vgl T h o m a s  u. B e ra r iu ,  C. r. soc. de bio
logie 91. i4 V 0 ; C. 1925. I. 1233) beschriebene Rk. mit ^3-Naphthol in Ggw. von 
konz. H2S 04. Trennt man die blaue H2S 04-Lsg. ab, so bleibt die Farbung tage- 
lang unver8ndert; bei geniigender Konz. absorbiert sie das gesamte Spektrum yon 
Rot bis Blau, bei Verd. mit konz. H2S 04 erscheinen 2 dunkle Bander, im Orange u. 
bei Anfang des Griin, ahnlich denen des verd. Oxyliamoglobins, etwas mehr nach 
Rot yerschoben. Bei Verd. mit W. unter sorgfśiltiger Kilhlung entsteht eine 
schmutziggriine Fl., die ihren Farbstoff an Amylalkohol abgibt; die amylalkoliol. 
Lsg. gibt mit konz. H2S 04 nieht wieder Blau, sondern nur ein Braunrot. — Keiner 
der sonst untersucliten Zucker gibt die blaue Rk. (eine Tabelle gibt die Rkk. zahl- 
reicher Verbb. mit 2—7 C wieder). Glucuronsaure gibt carmoisinrote Farbung, 
Furfurol intensiyes Orangerot, dariiber griinen Ring. (Buli. Soc. Chim. Biol. 7. 
102— 12. Cluj, Univ.) S p iegel.

P ie r r e  T h o m as und R o s a  Im as, Nachweis von Pentosen in  Pflanzenglucosiden. 
(Vgl. T h o m a s  u. B e r a r i u ,  C. r. soc. de biologie 91.1470; C. 1925. 1 .1233.) Mittels 
der friiher bescliriebenen Rk. konnte Pentose im hydrolysierten alkoh. Extrakt der 
Samen yon Vicia angustifolia in Ubcreinstimmung mit den Angaben yon B e r t r a n d  
u . W e i s w e i ł l e r  (Buli. Soc. Chim. de France [4] 9. S4; C. 1911. 1.807) festgestellt 
werden, in den Samen von Vicia faba, V. satwa u. V. narbonensis nieht. Bei 
angustifolia fand sich ein pentosehaltiges Glucosid aueh in den getrockneten Fliigeln 
der Friichte. Aueh Primverose gibt die Rk. Nach Unterss. an Convolvulin, Rhamnose, 
Rhodeose u. Digitalin M e r c k  geben Methylpentosen u. Athylpentosen die Rk. in der 
fiir Pentose charakterist. Form nieht, ebenwenig yerschiedene Glucoside, wie Salicin, 
Amygdalin usw. (C. r. soc. de biologie 92. 300—2. Cluj, Univ.) S p i e g e l .

S o g i M asuda, Untersuchungen des Sauerstoffbindungsverm6gens des Blutfarb- 
stoffes mit der Ferricyanidmethode. Wenn man nach B a r c r o f t  mit NH3 ais Losungsm. 
den 0 2 in frischem Blut bestimmt, so ist der W ert zu niedrig, weil ein Teil des 
Blut-02 jnit dem NH3 eine chem. Verb. eingeht, dereń genaue Konst. noch nieht 
feststeht. Dagegen erhiilt man bisweilen zu hohe W erte, wenn niimlich die NHS- 
Lsg. nach B a r c r o f t  die Blutmischung gar nieht alkal. macht, wodurch mit dem
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Oa zuglcicli C02 mit herausgetrieben wird. Es ist fraglich, ob der Barcroftapp. 
fiir genaue 0 2-Bestst. in physiol. Unterss. ausreicht. (Biochęm. Ztschr. 1 5 6 . 21—34. 
Berlin, Landw. Hochsch.) W o l f f .

S a le  P . O sb o rn , Apparat zur Bestiminung des Blutstickstoffs nach dem Folin-
verfahrm. App. zur gleichzeitigen Veraschung von 4 Rest-N-Bestst. unter Ab*
saugung der Verbrcnnungsgase. (Journ. of laborat. a. clin. med. 9 . 788—89. 1924. 
Detroit, Harperhosp.; Ber. ges. Physiol. 2 9 .  607. Ref. S c iim it z .) W o l f f .

E lis a b e th  D in g e m a n se , Zur Mikrobestimmung des Blutzuckers. Erfahrwigen  
mit der Methode Ilagedorn-.Tensen mit der Umanderung nach Dresel wid Rothmann. 
Naehprufung der Methode zur Blutzuckerbest. nach H a g e d o r n -  J e n s e n  in der 
Modifikation von D b e s e l  u. R o t h m a n n  (ygl. Biochem. Ztschr. 1 4 6 . 538; C. 1 9 2 4 .
II. 738). Die Differenzen waren nicht groBer ais bei der Bangschen Methode, die 
erbaltenen W erte stimmten gut iiberein. (Biochem. Ztschr. 1 5 4 . 483—85. 1924. 
Amsterdam, Univ.) F r a n k .

E ls ę  M e y e r , Bemerkungen zur stalagmometrischen Harnuntersuchung. Harne
sollen bei stalagmometr. Unterss. nicht, wie S c h e m e n s k y  angibt, yerd. werden.
Man yergleicht am besten die Tropfenzahlen kolloidhaltiger u. mittels Tierkohle
von Kolloiden befreiter Harne miteinander. Berechnung der Oberflachenspannung:
Tropfenzahl des Harns X  spez. Gew. /rT . . ,  .  „  ... , AO _ , n„ .------£------ = -— j---------------------------------------------------------------------. .  , -, i r --• (Zentrbl. f. Gyniikol. 4 8 . 703—o. 1924.Tropfenzahl des W.
Leipzig, Univ.; Ber. ges. Physiol. 2 9 . 620. Ref. v . K r Og e r .) W o l f f .

K . K ik u c h i, Vergleichcnde Harnstoff bestimmungen im  menschlichen w id tierischen 
H ani. Zur Harnstoffbest. ist das Xantholverf. nach F osse  (C. r. d. TAcad. des 
sciences 15 8 . 1588; C. 1 9 1 4 . II. 269) u. F r e n k e l  wegen einfacher Ausfiihrung u. 
genauer Resultate empfehlenswert. Gleichwertig sind die Verff. von F o lin  (Ztschr. 
f. physiol. Ch. 3 6 . 333) u. das Ureasevcrf. ; das Verf. von H e n r i q u e s  u. G a m e lth o f t  
(Skand. Arch. f. Physiol. 2 5 . 153; C. 1911 I. 1450) liefert niedrigere Werte. Die 
gasometr. Methoden (Hypobromitrk.) sind abzulehnen. (Biocliem. Ztschr. 1 5 6 . 35—39. 
Berlin, Landw. Hochsch.) W o lf f .

A d o lf  M a g n u s -L e v y , Kleine Bcitragę _ zur Cystinurie, Bei der Best. nach 
G a s k e l l  liiBt sich die zweite Ausfiillung u. W agung des Cystins durch die polari- 
metr. Best. ersetzen. Die spez. Drehung ist bei einer Konz. yon 1—7°/0 konstant, 
in konz. HC1 geringer; geringe NH4C1-Beimengung zur Lsg. in n.-HCl andert die 
Drehung nicht. Im Anfang zeigen die Lsgg. eine geringe Minderdrehung; nach 
spiitestens 24 Stdn. bleibt die Drehung konstant. In schwach essigsaurem 50°/oig. 
A. lost sich kein Cystin. In  200 ccm mit Cystin versetzten W . bleiben nach der 
Ausfiillung 5 mg gel., unabliiingig von der zugesetzten Cystinmenge. In 200 ccm 
konz. Urins blieben, oline yorherige Ausfiillung der Phosphate, 16 mg, in weniger 
konz. H am  12 mg Cystin gel.; nach Ausfiillung der Phosphate blieben 8 mg statt
11 mg gel. Die gel. Mengen konnen nach G a s k e l l  nicht nachgewiesen werden. — 
Ein Fali von Cystinurie wird beschrieben u. analysiert. (Biochem. Ztschr. 15 6 . 
150—60. Berlin.) W o l f f .

A . P o lic a r d  und A . L e u lie r , Charakterisierung des Harnhamatoporphyrins wid  
-urobilins durch das Woodsche Lfcht. Fluoroskopie mittels Woodschen Lichtes, 
durch einen Ni-Schirm filtrierten Lichtes des Hg-Bogens, ist empfindlicher ais die 
ubliche Spektroskopie. Das Hamatoporphyrin muB aber aus dem H am  ausgezogen 
werden, da dieser an sich im Woodschen Lichte weiBliche, schwach bliiulielie 
Fluorescenz zeigt. (C. r. soc. de biologie 9 1 . 1422—23. 1924. Lyon, Fac. de med.) Sp.

A . A d le r , Uber fluoreszierende Orydationsprodukte des Bilirubins und derm  
Bedeutung ais Fehlenjuelle bei deni iiblichen Urobilinnachweis. Schlufibemerkiing a u f 
die Enoiderung von H. K . Barrenscheen und O. Weltmann. Vf. hiilt seine fruheren
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Feststellungen gegcnubcr B a r k e n s c h e e n  u . W e l t m a n n  (Biochem. Ztschr. 149. 329;
C. 1924. III. 1721) aufrecht. (Vgl. auch Klin. Wchschr. 3. 2101; C. 1925..
I. 735.) (Biochem. Ztschr. 154. 125—26. 1924.) S p i e g e l .

A lfr e d  E.. K o e h le r , JSm Apparat zur Messung des Sauersto/puerbrauchs der Ge- 
webe. Beschreibung u. Abbildung eines App., der mit gróBcren Mengen zu arbeiten 
gestattet ais das Barcroftsche DifFerentialmanometer. (Journ. Biol. Chem. 63. 475 
bis 477. Boston, Massachusetts Gen. Hosp.) S p i e g e l .

H ans P o l l i t z e r  und E rn s t  S to lz , Uber eine klinische Methode zur Bestimmung 
von Jodwirkungen und ihre Bedeutung fiir die Pathologie und Therapie des Asthma 
bronchiale. I. Teil. Uber hemmende und fordernde Joddosen. (Wien. klin. W chschr. 
3 8 . 4 4 9 — 53.) F r a n k .

E r w in  B e c h e r  und W i l l i  T a g l ic h ,  Studien iiber Blutphenole bei Nieren- 
insuffizienz. Pheńole u. p-Kresol lassen sich bei Niereninsuffizienz in grofien Blut- 
mengen nach der Methode von S i e g f r i e d  u . Z im m e r m a n n  getrennt bestimmen, 
wenn die uberdestillierten Phenole geniigend eingeengt werden. YfF. iithern das 
Destillat aus u. schiitteln den A. mit wenig 4°/„ig. NaOH-Lsg. aus. Etwa 3jt der 
Blutphenole sind p-Kresol, 1/i ist Phenol. Nur Spuren Phenol sind bei schwerster 
Niereninsuffizienz in freiem Zustande, von den aromat. Osysfiuren dagegen ein 
erheblicher Teil. (Zentralblatt f. inn. Med. 46. 353—58. Halle, Univ.) F r a n k .

A lfr e d  T. P e r k in s  und W y ł y  WL B il l in g ,  Bemerkungen iiber die Standardi- 
sation von Blutkoagulationsmitteln. D ie  bisherigen Ver(f. zur Priifung von Blut- 
koagulationsmitteln werden durch eine Modifikation verbessert, bei der das H e rz -  
blut yon hungernden Kaninchyen erwendet wird. (Journ. Amer. Pharm. Assoc. 14. 
19—21. Cincinnati [Ohio], Lab. Wm. S. M e r r e l l  Company.) D ie t z e .

H . A n g e w a n d t e  C h e m ie .
I. Allgemeine chemische Technologie.

S. B . K a n o w itz , Neuzeitliche Pulverisiermethoden. An Hand zahlreicher Ab- 
bildungen werden neuzeitliche solche Maschinen, ihre Einrichtung u. Wirksamkeit 
besprochen, unter besonderer Bcriicksichtigung des Umstandes, daC die yerBchie- 
denen Chemikalien u. sonstigen Stoffe je  nach ihren Eigenschaften besonders dafiir 
geeignete Maschinen zur Erzielung der jeweils crstrebten Feinheit der Mahlung be- 
anspruchen. (Chem. Metallurg. Engineering 32. 199—205. New York.) R O h l e .

C. S. M e ss in g e r , Windsichtung beim Mahlen und Pulverisieren. Prinzip und 
Ańwendung des „Raymond11-Systems. Beim „Raymond*1- Windsichter wird das Materiał 
yom Luftstrom in dem ringformigen Raum zwischen zwei kon., konzentr. Trichtern 
emporgefuhrt. Beim Eintritt in den inneren Tricliter wird die Geschwindigkeit 
des Luftstroms yerlangsamt. Die groberen Teile fallen nach unten , die feinen 
werden in einen Zyklon gefiihrt. Ausfuhrliche Beschreibung u. Abbildungen im 
Original. (Chem. Trade Journ. 76. 451—54.) J u n g .

G eo rg  B o llm a n n  &  Co., Schnellfilteranlagen. Die Neuerung der Bollmann- 
filter besteht darin, daB drei yerschiedene Waschyorrichtungen zur yollstandigen 
Reinigung des in dem Filterapp. yorliandenen Sandes eingebaut sind; eine Strahl- 
wasche, eine Nebenwasclie u. eine Konusspiilung. Die Filter arbeiten mit hohen, 
wirksamen Sandsehicliten. (Ind. u. Technik 6. 74—75. Hamburg.) W i l k e .

O etken  und H au ser, Die neuere Entwickhmg des Krause-Troeknmigsuerfahrens. 
Vff. erortern die Verbesserungen des Krauseyerf. durch die Verneblung mit 
rotierenden Scheiben u. die Erhóhung der W irtschaftlichkeit durch das Umwalzungs- 
verf. u. berichten uber neue Anwendungsgebiete. (Ztschr. f. angew. Ch. 38. 341—46. 
Frankfurt a. M.) J u n g .
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A lb e r t  O bersoh n, Berlin-Charlottenburg, W ilh e lm  W a c h t  e l, Berlin, D a n ie l 
S ako m , Wiesbaden und P a u l A sk e n a sy , Karlsruhe, Kolloidale Substanzen in Kugel- 
oder Kornerform. Man fuhrt Tropfen der kolloidalen Substanz durch Kiihlung mit 
einem Gase in feste Form uber. (A. P . 15 3 4 7 2 9  vom 13/3. 1924, ausg. 21/4.
1925.) K a u s c h .

Ń a a m lo o ze  Y e n n o o tsch a p  N o r it  W it s u ik e r  M a atsch a p p ij (A lso C a lle d  
N o r it  W h ite  S u g a r  Com pany), A m sterdam , iibert. von : J o h a n  N ic o la a s  A d o lf  
Sau er, Am sterdam , Reinigcn und Filtrie>-e>i vcm Fliissigkeiten. (A. P . 15 3 3 0 3 0  vom 
26/7. 1917, ausg. 7/4. 1925. — C. 1924. I . 226.) K ausch .

C ly d e  L en n a rd  V o re s s , V e rn o n  C h a r le s  C a n te r  und R o b e rt  W a lfr e d  
S k o o g , Charleston, W est Virginia, Gcwinnung von Gasen aus Gasgemischen. Das 
Verf. besteht aus einer Anzahl von Stufen, dereń jede die aufeinanderfolgenden 
Teile der Absorption durch ein festes Absorptionsmittel u. die Austreibung der 
absorbierten Diimpfe durch Dest. aufweist. (A. P . 15 3 3 7 16  vom 12/11. 1924, 
ausg. 14/4. 1925.) K a u s c h .

(Jen erał E le c tr ic  C om p an y, New York, iibert. von: Jam es Gr. E . W r ig h t
und Y in i t a  K . (łu a ck e n b u sh , Schenectady, V. St. A., Gasundurchlassige Membran 
bestehend aus einer inneren tier. Membran, die mit Glycerin, Nigrosin, Athylen- 
glykol u. W. beliandelt wurde. (A. P . 15 3 2 0 1 5  vom 28/1. 1921, ausg. 31/3.
1925.) K a u s c h .

M e ta llb a n k  u n d  M e ta liu r g is c h e  G e s e lls c h a ft , A . G . ,  Frankfurt a. M., 
jElektrische Reinigung von Gasen, insbesondere Generatorgasen. Das Rohgas wird 
nacheinander durch ein umlaufendes Kondensat des Gases (z. B. gereinigter Teer) 
u. eine zweite Kuhlfliissigkeit (z. B. W.) in der Weise gekiihlt, daB die zweite 
Kuhlfl. die nach MaBgabe der Entfeuchtung des Kondensats nachlassende Kiihl- 
wrkg. ausgleieht u. so eine gleichbleibende Temp. in der elektr. Niederschlagsvorr. 
aufrecht erhalten wird. (Oe. P . 9 9 3 78  vom 14/3. 1924, ausg. 10/3. 1925. D. Prior. 
10/4. 1923.) K a u s c h .

P a u l G ilg e n b e rg , Reisholz und G e o rg  R ó ttg e r , Koln, Gewinnung stickstoff- 
reicher Meselfliissigkeit bei der Zerlegung der L u ft in  ihre Bestandteile unter nach
einander stattfindenden Teilycrflussigungen -der zu trennenden Luft u. jeweiliger 
Ableitung des Kondensats zur Rektifikationssaule in entsprechenden Hohen der- 
selben, 1. dad. gek., daB bei den Teiłrerfliissigungen Diimpfe u. Kondensate bis zu 
den Abzapfstellen im Gleicbstrom miteinander flieBen, derart, daB sie keine Rekti- 
fikationswrkg. aufeinander ausiiben. — 2. Yorr., dad. gek., daB bei siimtlichen 
hintereinander geschalteten Kondensatoren die Kondensatableitung am Dampfaustritt 
angebracht ist. (D. E,. P . 4 12 4 17  KI. 17g yom 22/11. 1921, ausg. 21/4. 1925.) K a u .

L ’A i r  L ią u id e , S oc. A n o n . p o u r l ’ E tu d e  e t  l ’E x p lo ita t io n  des P ro ce d e s  
G e o rg e  C lau d e, Paris, Abscheidung von Wasserstoff aus Gasgemischen. Die Gas- 
gemische werden vor der teilweisen Verflussigung u. Rektifikation in Warmeaus- 
tauschern abgekiihlt u. es wird ihnen C2H4 zugesetzt, das die yorhandenen kleinen 
Mengen C2H2 u. dgl. lost. (E. P . 2 3 0 4 13  vom 23/10. 1924, Auszug yeroff. 29/4.
1925. Prior. 8/3. 1925.) K a u s c h .

C h lo r in e  P ro d u cts  C o m p an y, Chicago, iibert. von: W ill ia m  M . J e w e ll ,  
Chicago, Yerfliissigen von Chlor. Man verwendet die Kombination eines Kom- 
pressors mit Vorr. zur Einfuhrung von H2S04 in das komprimierte Gas, einen 
Kondensator u. Yorr. zur Abscheidung der H2S 04 aus dem kondensierten Gas. 
(A. P . 15 3 2 1 0 9  vom 13/3. 1920, ausg. 31/3. 1925.) K a u s c h .

J. M ic h a e l &  Co., Berlin (Erfinder: E r it z  TJllm ann und E rn s t  A lb ers- 
S c h ó n b e rg , Charlottenburg), Herstellung durclisiclitiger SaJzmassen, dad. gek., daB 
man fein verteiltes Salz mit einer solchen Menge Losungsm. verruhrt, daB eine 
breiartige M. entsteht, u. sodann einem derartig hohen Druck aussetzt, daB das
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gesamte Losungsm. abgeprcBt wird. (D. R . P . 4 12 6 9 6  K I. 12 c vom 24/6. 1923, 
ausg. 24/4. 1925.) K a u s c h .

C a rr ie r  E n g in e e r in g  C o rp o ra tio n , Newark, N. J., iibert. von: W il l i s  H . 
C a rr ie r , Easex Felis, Kuhlverfahren. (A. P . 15 3 0 5 4 2  vom 2/2. 1924, ausg. 24/3.
1925. — C. 1925. I. 1780 [F. P. 580 060].) K a u s c h .

V. Anorganische Industrie.
F . E e g e la b e r g e r , Zur Geschichte der Aluminiwnherstellung. H ś r o u l t  ist zwar 

die literar. Prioritat der Erfindung der ,4MIerst. zuzuerkennen, K i l i a n i  hat aber 
zuerst den prakt. gangbaren W eg gezeigt. (Ztschr. f. angew. Ch. 38. 367—68. 
Berlin.) J u n g .

P. P a rr is h , Brenner fiir schwefelhaltige Materialien. Typen fur Sand- und 
mechanische Bedienung. Krit. Besprechung der Brenner u. Ófen zum Yerbrennen 
yon S, Gasreinigungsm. („spent oxide‘'), P yrite, Zinkblende u. Zinkkonzentrate. 
(Chem. Trade Journ. 76. 481—82. 509—10.) J u n g .

E. G e a y , Die Industrie der Sydromlfite. Nach einem kurzeń geschichtliehen 
Riickblick auf die Entw. der Darst. der Hydrosulfite wird die Theorie ihrer B. an 
Hand des Schrifttums u. der Patentschriften sowie ihre Darst. im groBen nach den 
neuesten Yerff., ihre Unters. u. Anwendung erortert. (Rev. chimie ind. 34. 5—10. 
85—89.) R O h l e .

D e J u ss ie u , Entwicklung der llcrstellung von Scliioefelsdure nach dem Blei- 
kammeruerfahren in  den letzten Jahren. II. u. III. (I. ygl. Ind. chimiąue 11. 530;
C. 1925. X. 1357.) Die Besprechung der Herkunft des S wird beendet (Lamingsche 
M., Sulfate wie Gips, Kieserit usw.); es wird dann auf die Herkunft der H N 03 u. 
die Darst. von S02 aus S eingegangen. III. Erzeugung der schtoefligen Saure. Es 
wird das Rosten der Metallsulfide im allgemeinen u. im besonderen an Hand von 
Abbildnngen die Einrichtung u. die Betriebsweise der Pyritrostofen besprochen. 
(Ind. chimiąue 12. 2—6. 50—55. 98—103.) R O i i l e .

Jose  S u red a  B la n e s, Herstellung u on Schwefehaure ohne Tiirme und Kdmmern 
nach dem Schmiedel-Klenke-Verfahren. (Ygl. Anales soc. espanola Fis. Quim. 22. 
287; C. 1924. H . 2075.) Die Erkenntnis, daB die R k . bei Ggw. der fl. Phase sehr 
sehnell yerlSuft, hat, auch ohne daB man die thermodynam. Grundlagen des Pro- 
zesses genau kennt, zur Verlassung des Kammer- und Turmyerfs. gefiihrt. Vf. gibt 
Abbildungen einer Schmiedel-Klenke-Anordnung, wie sie in Spanien in Yalladolid 
in Gebrauch ist. Pro cbm erhiilt man 300 kg 60-grSdiger Saure. Die Apparatur 
wird genau beschriebcn. Eine catalan. Fabrik hat mit gutem Erfolge einen 
Schmiedel-Klenke-Kasten zwischen Gloyerturm u. erste Kammer gesetzt. — Wissen- 
schaftliche Arbeiten iiber das Verf. fehlen noch sehr. (Quimica e Industria 2. 
33—37. Porto-Pi. Palma de Mallorca.) W . A. R o t h .

P. F ir m in , Yergleich zuńschen den verschiedenen Verfahren der unmittelbaren 
Synthese des Ammoniaks. Das Yerfahren nach Farmer. (Vgl. Ind. chimiąue 11. 
200: C . 1924. II. 2075.) Dieses italien. Verf. der Societa Elettrochimica Novarese 
beruht darauf, daB elektrolyt. gewonnener Hs mit N2 gemischt wird, der yon der 
Oxydation des NH3 stammt. Das Gemisch Ns -f- 3H 2 gelangt in Katalysatoren u. 
yon da in AbsorptionsgefsBe fiir das NH3; dann destilliert man die Lsg. des NH3, 
8ammelt das NH3 in einem Gasometer, mischt mit Luft, katalysiert im Katalysator 
yon F b a n c k  u . C a r o  u . entfernt die nitrosen Dampfe durch W aschen mit W. Das 
yerbleibendę Gas enthalt 97—98°/0 N u. wird wieder mit H2 zur Uberfuhrung in 
NH3 gemischt, naclidem der geringe Gehalt an 0 2 in W . ubergefiihrt worden ist. 
Die tecńn. Ausgcstaltung des Verf. wird durch zahlreiche Abbildungen erlSutert. 
Daran schlieBt sich eine Erorterung der Selbatkosten der yersehiedeuen Yerff. fur 
die einzelnen Stufen der Herat.: Darst. des Gasgemisches, Katalyse des NH3, t)ber-

VII. 2. 6
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fiihrung des NH3 in Salze u. in H N 03. (Ind. cliimique 11. 440—45. 1924. 12. IŁ 
bis 15. 108—11.) • RttHLK.

J. H . F r y d le n d e r , Fabrikation von Kaliumsalzen, Aluminium, Alaun, Silicium  
und Alkalisilkatcn aus Leucit. Besprechung der Aufarbeitung des Leucits, A1S0 3 • 
K j0*4S i02, der in der Kette erloschener Yulkane Mittelitaliens vorkommt. (Rev. 
des produits cliim. 2 8 .  217—22.) ’ J u n g .

George S. Tilley und 01iver C. Ralston, Die Rńnigung voii Kupfersulfat- 
losungen. Fe" kann in unverd. Kupfervitriollsgg. durcli Durehblasen von L uft bei 
70—80° oxydiert werden. Das CuO zur Fallung des Fe braucht nicht feingemahlen 
zu werden. Die Entfernung der letzten Reste geht sehr langsam. Um ein Aus- 
fallen des Fe bei der Krystallisation zu verhindern, sauert man an. (Chem. News 
130. 232—33. Washington.) J u n g .

Chemische Fabrik Niederrhein G. m. b. H., NeuB a. Rh., Gewinnung vott 
Thiosulfat und Calciumsulfat aus ausgebrauchter Gasreinigungsniasse, 1. mittels 
Ca(OII), dad. gek., daB man den AufschluB unter Zusatz von CajH^SOjJa oder 
anderen sehwefligsauren Salzen zweckmaBig bei hoherer Temp. vornimmt. —
2. dad. gek., daB man den AufschluB unter Einblasen von S02 oder solche ent-
haltenden Gascn vornimmt. — 3. dad. gek., daB man den AufschluB unter E in
blasen von 0 2 enthaltenden Gasen yornimmt. — 4. dad. gek., daB man bei dem 
AufschluB Thiosulfatabfallaugen verwendet. (D. R. P. 412656 K I. 12 i vom 5/8.
1924, ausg. 23/4. 1925.) K a u s c h .

William Cleland Leonhard, Passaic, John Roy Dufford, Paterson, und 
Arthur Hough, Summit, N. Y ., Bleichen von Schwefelsdure. Man laBt durch mit 
wenig Mn-Verb. (Mn^SO.,]^ versetzte H,SOj einen elektr. Strom hindurch gehen. 
Die entstehende Permangansaure reduziert in der H2S04 enthaltene organ. Verbb. 
(A. P. 1534226 vom 18/1. 1924, ausg. 21/4. 1924.) ’ K a u s c h .

Aktieselskabet Dansk Svovlsyre- & Superfosphat - Fabrik och Dansk 
Aktieselskab Siemens-Schuckert, K o p e n h a g e n  (E r f in d e r :  E. H. V. Jensen), licgc- 
lung des Zusatzcs des Oxydationsmittels bei dtr. Schwefelsmreherstellung. (Schwed. P. 
56701 v o m  30/5. 1923, a u sg . 20/5. 1924. D. P r io r r .  9/6. u . 21/6. 1922. — C. 1923. 
IV. 712.) K a u s c e .

Antoine Regnouf de Vains, Miribel, F rankr., łlerstellung von Chlorldsungcn, 
bei dem man kontinuierlich im Gegenstrom Cl2 u. W . in fein verteiltem Zustande 
durcheinandcrflieBen laBt, dad. gek., 1 . daB es automat. vor sich geht, indem man 
W . zu jedem ReaktionsgefaB durch eine Óffnung von bestimmter gleicher Ab- 
messung zufiilirt, wobei alle ÓfFnungen von einem gemeinsamen Rohr gespeist 
werden. — 2. dad. gek., daB man die Niveauanderungen der gebildeten, in einem 
Behiilter befindlichen Cl2-Lsg. auf die Wasserleitung wirken liiBt, wobei das Steigen 
des Niveaus dazu yerwendet w ird, diese Zufuhr zu vermindern u. zu erhohen. —
3. Vorr. zur selbsttiitigen Regelung der Herst. der jeweils gewiinschten Mengen der
Cl2-Lsgg., bestehend aus einem geschlossenen Behalter, der die Cl2-Lsgg. aus den 
Tiirmen aufnimmt, einem senkrecliten mit diesem Behalter mittels eines kommuni- 
zierenden GefaBes verbundenen Rohr, einem in diesem Rohr befindlichen Schwimmer 
u. einem Halin, der an dem gemeinsamen Zufiihrungsrohr angeordnet ist u. durch 
diesen Schwimmer gesteuert wird. — 4. Verf., gek. durch Verwendung von CC14 in 
dem VerbindungsgefaB zwischen dem Chlorlosungsbehalter u. dem Scliwimmerrohr.
— 5. Vorr., dad. gek., daB das VerbindungsgefaB an seinem Ausgang aus dem Be
halter zu einem Saek erweitert ist. (D. R. P. 412272 K I. 12 i vom 25/6. 1924, ausg. 
21/4. 1925.) K a u s c h .

Stockholms Superfosfat Eabriks Aktiebolag, Stockholm (Erfinder: H. G.
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A. Ramsay), Stickoxyde. (Schwed. P. 56803 vom 8/9. 1923, ausg. 3/6. 1924.
D. Prior. 2/11. 1922. — C. 1924. I. 1702 [E. P. 206498].) K a u s c h .

Norsk Hydro - Elektrisk Kvaelstofaktieselskab, Kristiania (Erfinder r
B. F. Halvorsen), Stickoxyde. (Schwed. P. 56937 vom 27/1 . 1923, auBg. 26 /6 .
1924. N. P rior. 17/2. 1922. — C. 1924. I. 87 [D. R. P. 384105].] K ausch .

Henrik Ramsay, K a r ls r u h e  i. B., Stickoxyde. (D. R. P. 393706 K I. 12 i vom 
3/11. 1922, a u s g . 7/4. 1924. — C. 1924. I. 1702.) K a u s c h .

Arthur McDougall Duckham, London, Stickstoffbindung. (Can. P. 239979 
vom 27/9. 1922, ausg. 13/5. 1924. — C. 1923. IV. 111. [E. P. 194026].) K O h l i n g .

Studiengesellschaft fiir Ausbau der Industrie m. b. H., Berlin, Ammoniak- 
geuńnnung aus Gasen. (N. P. 38949 vom 12/1. 1923, ausg. 18/2. 1924. — C. 1924.
I. 87 [A. P. 1459703].) K O h l i n g .

Ammonia Caaale S. A., Lugauo-Massagno, Schweiz, Vorrichlung zur Ammoniak- 
synthese. (Oe. P. 98959 vom 2/12. 1920, ausg. 10/1. 1925. — C. 1922. IV. 27. 
[A. P. 1408987].) K O h l i n g .

H. Harter, Wiirzburg, und GL Oeblrich, Berlin-Wilmersdorf, Ammoniaksynthese. 
(Kurzes Ref. nach Oe. P. 92551 s. C. 1923. IV. 578.) Nachzutragen ist: Der Gesamt- 
ąuerschnitt der hintereinander gesehalteten Kontaktapp. ist so gewalilt, daB in jedera 
App. dauernd etwa die gleiche Gasgeschwindigkeit herrscht. Die Gesaratzahl der 
in den hintereinander gesehalteten App. vorhandenen Kontaktrohre ist die gleiche. 
Diese werden von 2 in entgegengesetzter Richtung geleiteten Gasstromen durch- 
flossen, wobei jeder von diesen eine von Ofen zu Ofen abnehmende Anzahl von 
Kontaktroteęn durclilauft. (Schwed. P. 57002 vom 5/7. 1921, ausg. 10/7. 1924.) KO.

Oscar Ludvig Christenson, iibert. von: R. Sandahl, Stockholm, Ammonium- 
chlorid aus ammoniakhaltigen Gasen. (Schwed. P. 56488 vom 9/2. 1923, ausg. 
15/4. 1924. N. P. 39119 vom 14/5. 1923, ausg. 23/6. 1924. Schwed. Prior. 9/2.
1923. Dan. P. 33353 vom 14/5. 1923, ausg. 31/5. 1924. Schwed. Prior. 9/2. 1923. 
Can. P. 239466 vom 23/8. 1923, ausg. 15/4. 1924. — C. 1924.1. 2624.) K O h l i n g .

William H. Dahmen, Yardley, V. St. A., Geuńnnen von Ammoniumchlorid aus 
Abwassern. AbwSsser der Ammoniaksodabereitung, von Kokereien oder Leuclit- 
gasfabriken, Welehe, gegebenenfalls neben NaCl, Salmiak enthalten, werden durch 
Erhitzen bei 75° von der Hauptmenge freien NH 3 oder (NH4)„C03 befreit, mittels 
HC1 genau neutralisiert u. bei Tempp. bis zu 113° so weit eingeengt, daB beim 

' Erkalten die Hauptmenge des NH,C1 krystallisiert, bezw. bei groBerem Gehalt an 
NaCl eine an diesem Salz gesiitt. Lsg. entstanden ist. Das NaCl wird in der Hitze 
abgetrennt u. die Mutterlauge zwecks Gewinnung des NH 4C1 in Krystallen ab- 
gekuhlt. Um Angreifen der zum Eindampfen Yerwendeten eisernen GefiiBe zn ver- 
meiden, werden diese ais Kathoden gegen Eisenstabe o. dgl. ais Anoden geschaltet 
u. ein Strom von etwa 4 Ampćre je qm u. 3—5 V. durcligeleitet. (A. P. 1527027 
vom 10/5. 1924, ausg. 17/2. 1925.) K O h l i n g .

Juliette Skappel, Peking, Alkali- und Erdalkalinitrat und Stickstoff. Alkali- 
oder Erdalkalisalze werden schmelzfl. elektrolysiert u. an die Kathode N, u. 0 2 
oder Luft geleitet. (N. P. 39191 vom 13/5. 1922, ausg. 30/6. 1924.) K a u s c h .

Stockholms Superfosfat Eabriks Aktiebolag, Stockholm, iibert. von: Salomon 
Ejnar Rodling und Adolf Paulinus Zamore, Ljunga Verk, Schweden, Komen  
von Kalkstickstoff. (A. P. 1528851 vom 16/8. 1921, ausg. 10/3. 1925. N. P. 39011 
vom 19/8. 1921, ausg. 3/3. 1924. — C. 1922. II. 946.) “ K O h l i n g .

Chemische Eabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M., iibert. von: Robert 
Suchy und Josef Michel, Griesheim a. M., Raffinieren von rohem Arsentrioccyd. 
Man los: das rohe As20 3 in einer NiijCOs-Lsg., trennt den ungel. Riickstand ab
u. behandelt die filtrierte Lsg. mit C 02. (A. P. 1532454 vom 3/7. 1924, ausg.
7/4. 1925.) K a u s c h .

6 *
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Eutger Henrik von Seth, Stockholm, Va,nadin aus solches enthaltendem Roh- 
eiscn. Beim Feinen des V-lialtigen Roheisens unterbrieht man dies Verf. in dem 
Augenblick, bevor das Fe entkohit ist. Dann gebt das V in die Sehlaeke, die 
vom Fe getrennt wird. H ierauf beehdet man den FeinprozeB, wobei eine V-reiche 
Sehlaeke erhalten wird. (A. P. 1534819 vom 25/1. 1924, ausg. 21/4. 1925.) K a u s CH.

Siemens & Halske Aktiengesellschaft, Hauptniederlassung, Berlin, Zweig- 
niederlassung, W ien, Fein verteiltes elementares Silicium. (Oe. P. 98967 vom 
19/4. 1922, ausg. 10/1. 1925. D. Prior. 27/5. 1921. — C. 1924. II. 526.) K a u s c h .

Johan Nicolaas Adolf Sauer, Amsterdam, Bereitung oder Wiederbelebung 
feinpulueriger kohlensto/freicher Entfarbungskohle von etwa 90% oder mehr C-Gehalt 
(auf die troekene Substanz berechnet) zum Zwecke der Entfarbung von Fil., welche 
sich beim Vorhandensein einer Siiure wirksam entfarben lassen, dad. gek., daB die 
Kohle intensiy mit einer wss. Saurelsg. von solchem Sśiuregehalt behandelt wird, 
daB nach dem darauffolgendem Auswaschen der Kohle bis zur neutralen Rk. des 
W aschwassers in der ersteren noch Sauremengen in adsorbierter 'Form verbleiben, 
worauf man die Kohle in feuchtem Zustande beliiBt. (D. E. P. 377461 KI. 12 i 
vom 23/8. 1918, ausg. 19/6. 1923. A. Prior. 26/7. 1917.) K a u s c h .

Naamlooze Yennootschap Norit Witsuiker Maatschappij (Also Called 
Norit White Sugar Company), Amsterdam, ubertr. von: Johan Nicolaas Adolf 
Sauer, Amsterdam, ilcgenerieren von Entfarbungskohle. (A. P. 1533031 vom 26/7.
1917, ausg. 7/4. 1925. — Vgl. yorst. Ref.) K a u s c h .

Johan Nicolaas Adolf Sauer, A m ste rd a m , Erzeugung und Wiederbelebung von 
aktwer Kohle. (D. E. P. 412508 K I. 12 i v o m  27 /5 . 1 922 , a u s g . 2 1 /4 . 1925. —  
C. 1924. n. 1501 [E. P. 213 940].) K a u s c h .

Johan Nicolaas Adolf Sauer, Amsterdam, Wiederbelebung von Reinigungs-, 
Filtrier- und Entfarbungsmitteln. (D. E. P. 412850 K I. 1 2 i vom 2 7 /5 . 1922, ausg. 
2 5 /4 . 1925. —  C. 1924. II. 1501 |E. P. 213 939].) K a u s c h .

J. N. A. Sauer, Amsterdam, Entfarbungskohle. Man yerwendet zur Herst. der 
Entfarbungskohle aus kohlenstoffhaltigem Materiał mittels Hitze u. aktiyierenden 
Gasen eine yertikale Retorte, die mehrere konzentr. Zonen aufweist, in denen sich 
die einzelnen Vorgange (Dest., Aktiyierung, Kuhlung) abspielen. (E. P. 230293 
vom 5/4. 1924, ausg. 2/4. 1925.) K a u s c h .

Societe L’0xyhydrique Francaise, Malakoff, Seine, Frankreich, Wassersto/f- 
erzeugungsretorten. Die zur Herst. von H 2 durch Einw. von Dampf auf Fe u. dgl. 
bestimmten Retorten enthalten eine Anzahl enger Kanale oder Zellen u. Yentile 
im Ein- u. AuslaB jeder Zelle. (E. P. 230 046 vom 17/2. 1925, Auszug yeróff. 29/4.
1925. Prior. 29/2. 1924.) K a u s c h .

A. A. L. J. Damiens, Sevres, Frankreich, Kohlenoxyd und Wasserstojf. CO 
bringt man aus industriellen Gasen mit Hilfe von Cu20 ,  Cu2S04 oder CuCl, die 
man in HsSO, suspendiert, zur Absorption, worauf man das CO u. die Cu-Verb. 
durch Erhitzen regeneriert. (F. P. 230106 vom 2/3. 1925, Auszug verofF. 29/4. 1925. 
Prior. 3/3. 1924.) K a u s c h .

Thomas Ewan, England, Gewinnen von Alkalinietallen. (F. P. 583654 yom 
28/3. 1924, ausg. 19/1. 1925. E. Priorr. 3/4. u. 8/12. 1923. — C. 1924. II. 2196 
[E. P . 218563] u. 1925. I. 748.) K O h l in g .

Salzbergwerk Neu-StaBfurt, StaBfurt, und Fritz Eatig, Loderburg bei StaB- 
furt, Ldsen von Kalirohsalzen, dad. gek., daB der LoseprozeB in einem yertikal ge- 
stellten, in seinem oberen Teil heizbaren Zylinder, welcher gegebenfalls mit inneren 
Prallflachen yersehen sein kann, wahrend des freien Falles des Losegutes unter 
Ausschaltung jeglieher Transporteinrichtungen im Loser vor sich geht. (D. E. P. 
412559 KI. 121 yom 10/9. 1921, ausg. 24/4. 1925.) K a u s c h .



1925. II. H y. A n o k g a -Nis c h e  I n d u s t r ie . 85

Thomas Ewan, England, Herstellung von Natrium. (E. P. 583653 vom 28/3
1924, ausg. 19/1. 1925. E. Priorr. 3/4. u. 8/12. 1923. — C. 1924. II. 2196 [E. P

Wilhelm'Siegel, Charlottenburg, Gewinnung v m  Natńumsulfit und Ammonium- 
cldorid, dad. gek., daB zuniichst eine Lsg. liergestellt w ird, die NH4I1S03 bezw. 
beim Arbeiten mit Endlaugen auch N aH S03 u. gegebenenfalls noch S 02 enthult, 
u. daB dieser Lsg. Erdalkaliyerbb. (vorzugsweise in etwas mehr ais der zur Aus- 
fiillung des vorhandenen Sulfats erforderlichen theoret. Mengen) zwecks Pallung 
des vorhandenen Sulfats ais Erdalkalisulfat zugesetzt werden, daB dann die Lsg. 
ammoniakal. gemacht wird, wodurcli ein eyentueller UbersehuB an zugesetzter Erd- 
alkaliyerb. in Form von Erdalkalisulfit ausfallt, daB darauf die Lsg. vom Nd. ge- 
trennt u. diese nun prakt. sulfat- u. erdalkalifreie Lsg. mit NaCl in bekannter 
Weise umgesetzt wird. (D. B. P. 412922 K I. 12i vom 15/1. 1924, ausg. 28/4.
1922.) K a u s c h .

Parbenfabriken vorm. Priedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Koln a. Rh., 
iibert. von: Ernst Heinze, W iesdorf a. Rh., Alkali- oder Erdalkalihydroxyde. Man 
behandelt ein Alkali- oder Erdalkaliamalgam mit W . in Ggw. einer Legierung 
von Fe u. Cr u. gegebenenfalls Ni. (A. P. 1532489 vom 6/10. 1924, ausg. 7/4. 
1925.) K a u s c h .

Walter Weber, Dusseldorf, Formlinge aus Alkalisilicaten. (Can. P. 239227 
vom 21/6. 1923, ausg. 8/4. 1924. — C. 1924. II. 1388. [H e n k e l  & Cie.].) F r a n z .

United States Smelting, Befining & Mining Company, Maine, iibert. von: 
Joseph F. Cullen, Midyale, Utah, Calciumarsenał und analoge Yerbindungen. Man 
mischt As20 3 u . eine hinreichende Menge einer ein Hydroxyd bildenden Metall- 
verb. (CaO), die mit dem As20 3 ein Arsenit erzeugt u. erhitzt das Gemisch in Ggw. 
von Luft. (A. PP. 1532577 u. 1532578 vom 1 5 /10 . 1919, ausg. 7 /4 . 1925.) K a .

E. de Haen A.-G. (Erfinder: Robert Uhde), Seelze b. Hannover, Zersetzung 
von Sidfaten der Alkalien und Erdalkalien durch HCl-Gase, dad. gek., daB man 
eine Chlorknallgasflamme direkt auf die genannten Sulfate einwirken laBt. (D. B. P. 
412698 K I. 12 i vom 9/12. 1923, ausg. 25/4. 1925.) K a u s c h .

George Stirke Kilbourn, Owen Sound, Ontario, Canada, Behandeln von 
Magnesit und Dolomit. Man glttht die Mineralien, liischt sie alsdann mit W. ab, 
liiBt sie absitzen u. behandelt sie mit einem Wasserstrom, der durch ein Sieb mit 
200 Maschen, das mit einer Schicht eines porosen Materials bedeckt ist, hindurch- 
geschickt w ird, wobei das Ca(OII)2 weggeschlammt, die MgO aber zuruckbleibt. 
(A. P. 1532500 vom 6/2. 1923, ausg. 7/4. 1925.) K a u s c h .

„Chinoin“ Pabrik Chemisch-Pharmazeutischer Prodnkte A.-G. (Dr. von 
Kereszty & Br. Wolf), Ugpest, Basisches Magnesiumhypobromit und -chlorit. Man 
leitet in eine Suspension von MgO oder Mg(01I)2 in einer CaCls- oder CaBr,,-Lsg. 
Cl2 oder Br2 ein. (0e. P. 99291 yom 14/2. 1922, ausg. 25/2. 1925. D. Prior. 20/4.
1921. — Zus. zu Oc. P. 80475.) K a u s c h .

Gulf Beflning Company, P ittsburgh , iibert. v o n : Almer Mc Buffle 
Mc Afee-, Port A rthur, Texas, Aluminiumchlorid. AlCl3-enthaltende Riickstande 
werden in 01 gekoeht u. die entweichenden Dampfe kondensiert, worauf das AlClj 
yon dem kondensierten Ol getrennt wird. (A. P. 1534130 yom 26/1. 1922, ausg.

Norsk Hydro-Elektrisk Kvaelstofaktieselskab, Oslo, Aluminiumnitrat und 
Kalinitrat. Al- u. K-haltige Mineralien werden mit H N 03 behandelt u. die ge- 
bildeten gemischten Nitrate durch W aschen mit H N 03, die die K-Verb. aber nur 
wenig Al lost, yoneinander getrennt. (E. P. 230045 yom 17/2. 1925, Auszug yeroff.

218373] u. 1925. I. 748.) K O h l in g .

21/4. 1925.) K a u s c h .

20/4. 1925. Prior. 27/2. 1924.) K a u s c h .
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Guillaume J. Kroll, Luxemburg, Herstellung von Legierungen der Erdalkali- 
mełalle. (N. P. 39217 vom 3/5. 1920, ausg. 30/6. 1924. — C. 1924. I. 88; II.

J. Michael & Co., Berlin, Tecknisch eisenfreie Chronwerbindungen. Ferrochrom 
wird mit einer Siiure u. Oxydationsmitteln behandelt u. das Fe aus der Lsg. mit 
Cr(OH)3 gefallt. (0e. P. 98973 vom 25/5. 1923, ausg. 10/1. 1925.) K a u s c h .

Chemische Fabrik in Billwarder vorm. Heli & Sthamer A.-G. und Peter 
Hasenclever, Hamburg-Billbrock, Chromalaun. Man liiBt S 02 u. K2Cr20 ; u. H2S 04 
auf Crs0 3-Lsgg. einw. (Oe. P. 99195 vom 28/8. 1922, ausg. 10/2. 1925. D. Prior. 
12/10. 1921.) K a u s c h .

,,Suboz“ A.-G. Electro-Chemische Pabrik, Ziirich, Bleisuboxyd. (Holi. P. 
12623 vom 12/5. 1922, ausg. 16/2. 1925. Scbwz. Prior. 14/5. 1921. — C. 1922.
IV. 552 [E. P. 179961].) K U h l in g .

Eagle Picher Lead Company, V. St. A., Herstellung von basischem Bleisulfat. 
Kurze Reff. nach A. PP. 1524314 u. 1524315 vgl. C. 1925. I. 2036. Nachzutragen 
ist: Durch eine dreifach tubulierte Diise wird mogliehst zinkfreies, geschmolzenes 
Pb mittels PreUluft unter gleichzeitiger Zufuhr eines zweckmaBig aschefreien (gas- 
formigen) Brennstoffes in einen ziemlich langen Ofenraum hinein zerstiiubt' u. gleich- 
zeitig durch ein der Diise benachbartes Rohr SOa eingeblasen. Die Zus. des ent- 
stehenden Farbstoffes richtet sich nach der Menge des zugefiibrten S 02; es kann 
aber leicht ein Erzeugnis erhalten werden, das kein ungebundenes PbO enthiilt u. 
rein weiB ist. (P. P. 584089 vom 28/6. 1924, ausg. 29/1. 1925.) K O h l in g .

vm. Metallurgie; MetallograpMe; Metaliverarbeitung.
J. C. Farrant, Dte Entwicklung der Hardinge-Miihle. Vf. berichtet uber die 

Anwendung der Hardinge-Muhle zum Mahlen von Golderzen in zwei Stufen. (Chem. 
Age 12. 405—7.) J u n g .

Dan Perietzeano, Yersuch iiber die Yerwendung von Masut im Hochofen. Die 
auf Veranlassung der rumiin. Regierung vorgenommenen Verss. bezwecken, die 
lediglich zur Beheizung notwendigen Koksmengen durch billigere Brennstoffe zu 
ersetzen. Beibehalten werden nur die fur die Reduktionsvorgiinge notwendigen 
Mengen an Koks oder Holzkohle. Die Verwendung des Masut ist nach den 
angestellten Verss. moglich bei Anwendung geeigneter Brennereinrichtung, die im 
Original eingehend beschrieben wird; die Verss. sollen auf Erdgas u. Kohlenstaub 
ausgedehnt werden. (Rev. de Metallurgie 21. 624—27. 1924.) B i e l e n b e r g .

Gabriel Barrifere, Untersuchungen iiber die elektrische Reinigung von Hochofen- 
gasen. Die Schiitzung der Isolatoren gegen Feuchtigkeit u. den Staub, die Festig- 
keit der Leitungen u. ihr W iderstand gegen Oxydation u. vieles andere wird be- 
sprochen. Bei den angestellten Verss. konnte eine Reinigungswrkg. von 94% 
festgestellt werden mit einem mittleren Energieverbrauch 0,8 kW  pro cbm/sek. Gas. 
(Rev. de Mśtallurgie 22. 21—38.) W i l k e .

Hugo Bansen, Abmessungen und Leistungen deutscher Siemens-Martinofen. 
Es wird Bericht uber die Umfrage des Stahlwerksausschusses des Vereins deutscher 
Eisenhuttenleute gegeben. Die Angaben gehen bis in das einzelne u. liegen in 
einer bis jetzt noch nicht erzielten Vollstandigkeit vor. Sie sollten einen Schlusael 
fur die Beziehung zwischen dem Ofenaufbau u. seiner Leistung ergeben u. ent- 
halten viele Unterlagen zur Beurteilung des Ofenbetriebes. Auf das uberreiehe 
Tatsaclienmaterial, das krit. gesichtet ist, u. auf den Meinungsaustausch sei be- 
sonders hingewiesen. (Stahl u. Eisen 45. 489—507. Rheinhausen.) W i l k e .

Aryid Johansson, Holzfeuerung fiir Siemens-Martinofen. Die Hauptfrage in 
Schweden ist hierbei die wirtachaftliche Vortrocknung des Holzes. Zurzeit yer- 
wenden die W erke nur luftgetrocknetes Holz mit einem mittleren NSssegehalt von

1502.) K O h l in g .
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25—35°/0. Je  Stde. u. Gaserzeuger werden 14 hl Holz vergast. Neben dem Gas 
erhiilt man 10°/o Teer, 2,5% Essigsiiure u. 0,4% Methylalkohol. Die mittlere Zus. 
des Gases ist 6,6% CO, 27,3% C 02, 12,5% Ha, 3,1 %  CH* u. 0,6% C,H4; es ist sehr 
naB. Vf. nimtnt an, daB ein Teil der Rauchgase die Geblaseluft im Ljungstromapp. 
fiir die Gaserzeuger erwarmen u. dann, hinreichend abgekiiblt, im Nordstromschen 
Trockenturm gebacktes Holz trocknen kann. Die Einrichtungen sind beschrieben. 
(Stahl u. Eisen 4 5 . 516—18.) W i l k e .

E. Piwowarsky, Bemerkenswerte Erscheinungen uber die Grapldtbildung in  
grau erstarrten Roheisensorten. Eine Schmelze, die bei niedriger Temp. liergestellt 
war u. dereń Zus. etwa wie folgt w ar: 3,2% Gesamt-C, 3,15% Graphit, 3,1 %  Si,
0,13% Mn, 0,019% P  u- 0,075% S., zeigte im Brucli kreisringformige Helligkeits- 
unterschiede (Rundstabe von 20 mm Durchmesser), auf die hellere Randzone folgte 
eine dunklere ringformige Mittelzone, an die sich wiederum eine helle Kernzone 
im Stabe anschloB. Das Gefiigebild zeigte nur Graphit u. Ferrit ais Gefiigebestand- 
teil. Der Farbenunterscliied der Zonen war allein durch die Art der Graphit
bildung bedingt. Die hellere Rand- sowie die Kernzone zeigten eigenartige, ein- 
heitlich rundę Graphitknoten. Bei einem Gufieisen mit 3,65% C, 3,49% Graphit, 
2,86% Si, 0,019% P  u. 0,075°/0 S, das bei nur etwa 100° Oberhitzung vergossen 
war, zeigte ebenfalls Zonenbildung. Die helleren Zonen bestanden auch hier aus 
Graphit u. Ferrit, wahrend die dunklere mittlere Zone, die in der Grundmasse noch 
etwas gebundenen Kohlenstoff besaB, in sorbitahnlicher Ausbildung vorlag. (Stahl 
u. Eisen 4 5 . 457—58. Aachen. W ilk e .

K  Saskgawa, Untersuchungen iiber die Schnelldrehstahle mit und ohne Kobalt. 
Unterss. iiber Dilatation, Iiarte, D. u. Mikrostruktur von 2 Co-freien Stahlen u.
1 Co-Stahl (0,58% C, 0,20% Si, 0,10% Mn, 5,0% Cr, 10,0% W , 0,8% Mo, 1,0% Va 
u. 5% Co) wurden angestellt. 3 Transformationen bei 200, 400 u. 700° (u. eine vierte 
bei 770° fiir Co-Stahle) wurden festgestellt. Die erate entspricht dem Zementit, die 
zweite dem Fe-W-Doppelcarbid, die dritte zeigt den Ubergang vom Austenit zum 
Martenit an. Die Transformation 5Fe -(- WC =%> FesW  F3C findet bei 1350° 
s ta tt Die Hartung kann bei Stahlen mit Co bei tieferen Tempp. durchgefiihrt 
werden, ais bei den Co-freien Stahlen mit 18°/o W . (Rev. de Mćtallurgie 2 2 .  
92—106.) W i l k e .

Leon Guillet, Schnelldrehstahle mit Kobalt. Aus der Praxis sind stark wider- 
sprechende Ansichten bekannt, die teils den Zusatz von Co ais wertyoll, teils ais 
vollig zwecklos betrachten. Man trifft meistens Stahle mit 1, 3 u. 5% Co an. Da 
die beiden ersten meistens minderwertig sind, wurde besonders ein Stahl mit 
folgender Zus. eingehender untersucht: 0,68% C, 4,72% Cr, 18,11% W, 1,27% Ya, 
5,01% Co u. 0,75% Mo. Alles in allem seheint, daB Co nicht die Leistung der 
Stahle besonders steigert, bisweilen gestattet es aber eine leichtere H artung, da 
diese bei niedrigerer Temp. ais sonst iiblich vorgenommen werden kann. Uber- 
dies zeigen die Verss., daB die Hartung bei 1200° beim Co-Stahl eine bessere 
Leistung gibt, ais beim Co-freien Stahl. (Rev. de Mćtallurgie 2 2 .  88—91.) W i l k e .

Leon Guillet und Albert Portevin, Ein fiu fs der Hartung a u f die mechanischen 
Eigenschaften von Stahl nach dem Anlassen. 2 C-Stahle, 1 Ni-Stahl, 3 Ni-Cr-Stahle u. ein 
korrosionsbestandiger Stahl wurden yerschieden gehartet u. auf versehiedene Tempp. 
angelassen. Es ergab sich, daB bei gleicher Endharte nach dem Anlassen die 
Festigkeit besser bei yollstiindiger Hartung, d. h. bei reinem Martensit, ist u. urn- 
gekehrt: bei gleicher Festigkeit nach dem Anlassen, die schlieBliche HSrte mit der 
Hartedaiier steigt. (Rev. de Metallurgie 22. 52—56; C. r. d. l'Aead. des sciences 
180. 373—76.) W il k e .

A. Sulfrian, Uber die Gewinnung von Aluminium. Besprechung neuerer Yerff.,



8 8 HYin. M e t a l l u r g i e ;  M e t a l l o g r a p h i e  u s w . 1925. II.

Vorr., Hilfsmittel u. Hilfsrkk. zur Gewinnung von Al. (Metallborse 15. 706—7. 
764—65. 820—21.) B e h r l e .

—, Die wirtschaftliche Uberlegenheit der clektrolytischcn Silberscheidung gegen- 
uber dem rein chemischen Scheidungsuerfahren. (Chem.-Ztg. 49. 35—36.) B e h r l e .

Martin Hosenfeld, Elektrolytische Silberscheidung. (Vgl. vorst. Ref.) Be- 
rechnung des Ag, das dem Elektrolytbade zugesetzt werden muB. Vf. empfiehlt 
die Raffination des aus dem Anodenschlamm gewonnenen Goldes u. die Ent- 
kupferung der Ablaugen. (Chem.-Ztg. 49. 328.) J u n g .

E. M. Deloraine, Eine neue Eisen-Nickel-Legierung mit gro per er magnetischcr
Permeabilitat. D ie  A r b e i t  i s t  e in e  W ie d e r g a b e  d e r  y o n  A r n o l d  u. E l m e n  ( Jo u rn . 
F r a n k l in  I n s t .  195. 62 1 ; C . 1924. I . 1261). ( J o u rn . d e  P h y s i ą u e  e t  le  R a d iu m  [6] 
6 . 2 0 — 28.) W i l k e .

G-. N eum ann , Temperaturrnessung im Hdrtereibetńeb. Der Artikel gibt eine 
Zusammenstellung der gebrauchlichen Pyrometer im Betrieb mit prakt. Gebrauchs- 
hinweisen. (Ind. u. Technik 6. 67—77. Eisenach.) W i l k e .

H. K alp e rs , Die Yerwendung von synthetischem Gufieisen in  der Stahlform- 
giefierei. Die im Laufe eines Jahres gesammelten Erfahrungen mit franzos. synthet. 
GuBeisensorten ergaben folgendes: Zur Erzielung guter Ergebnisse muB schon der 
Herst. des synthet. Gusses groBte Sorgfalt gewidmet werden, da der P- u. Si-Gehalt 
sehr schwanken. — Fiir den Gebrauch in der Kleinbessemerbirne soli der Si-Gehalt 
2—3%, Mn etwa 1%, S hochstens 0,05°/0 u. P  hochstens 0,08% betragen. Bei Y er
wendung in saurem Martinofen ist mit Ausnahme von Mn, das mindestens 2% be
tragen soli, das gleiche zu fordem. Fiir den bas. Martinofen wird ein synthet. 
GuB mit etwa 1% Si, 2—3% Mn, hochstens 0,05% S u. hochstens 0,200% P  in 
Frage kommen. (Zentralbl. d. Hiitteń u. Walzw. 29. 150—52. Munchen.) W i l k e .

Charles Mc Knight, jr., Yerbessern von Stahlgufistiicken. Die giinstigen Wrkgg. 
des N i, Cr u. anderer Elemente wie V, Mo usw. auf das der W armebehandlung 
unterworfene GuBstuck werden erliiutert u. die Anwendungen in den yerscliiedensten 
Zweigen wie bei der Eisenbahn, im Bergbau, im W alzwerk u. Motorenbau an Bei- 
spielen besprochen. Zum SchluB werden die Metallurgie u. Warmebehandlung u. 
einige guBtechn. Probleme wie Zusatz der 'Legierungen u. die Eigenschaften des 
gewonnenen Gusses behandelt. (Iron Age 115. 469—72. 555—57. Internat. Nickel 
Co., New York.) W i l k e .

Norbert Metz, Experimentaluntersuchungen iiber das Warmwalzen von Eisen. 
I. u. II. Die Gesamtausbreitung eines Barrens steigt, wenn die Walztemp. niedriger 
wird. Die Ausbreitung ist eine Funktion des Reibungskoeffizienten zwischen den 
Barren u. den AYalzen, u. wiichst dementsprechend, wenn die Reibung sich yer- 
ringert. Hieraus folgt, daB die Walzen aus gehSrtetem GuB besser wirken ais die 
aus gewohnlichem GuB, u. daB die Ausbreitung ihr Maximum erreicht, wenn Stahl- 
walzen benutzt werden. Die Ausbreitung wachst mit dem W alzdruck u. fiir die- 
selbe Hohenreduktion mit der Anzahl der Durchgange durch ein Kaliber. Weitere 
Einzelheiten s. Arbeit. (Rey. de Mćtallurgie 22. 1—20. 66—87.) W i l k e .

J. B,. Booer, V m  der Chemie des Schweifiens. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 69. 
505—8. — C. 1924. I. 2303.) W i l k e .

F . C. Edwards, Der Olsandkern. Es werden die bekannten Vorteile der 01-
•sandkeme besprochen. (Metal Ind. [London] 26. 391—93.) W i l k e .

J. L. Schneler, Eine neue Methode zu Yerzinkung von Drdhten. Vf. beschreibt 
einen neuen HitzeverzinkungsprozeB, der ais „galvannealing“ bezeichnet wird. E r 
weicht von den bisher ublichen in der Beziehung ab, daB ein Abwischen des h. 
Zn-Uberzuges durch Asbest oder Kohle-Talkmischung unterbleibt, dagegen eine 
Nacherhitzung des aus dem Zn-Bad ausgetretenen Drahtes erfolgt. Der Gesamt- 
prozeB yerlauft dann in folgenden Stufen: 1. Vorerhitzen des Stahldrahtes zwecks-
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Behehung der durch den ZiehprozeB erfolgten Hiirtung mittels Durehlaufen eines 
Pb-Bades (705°). 2. Auflosen des oberfliichlich anhaftenden Pb durch Salzsiiure 
(1 Vol. Siiure von 18° Bś auf 1 Vol. W.) von 82°. 3. Trocknen des Drahtes durch 
Ziehen iiber h. Eisenplatten. 4. Durehlaufen des Bades aus geschmolzenem Zink 
(etwa 470°). Je nach der zu erzielenden Dicke des Zn-Uberzuges konnen die Temp. 
dieses Bades u. die Durchlaufgeschwindigkeit des Drahtes variiert werden. Es 
gelingt so, Uberzuge bis zu 3,05 g Zn/qdm zu erzielen. 5. Durchtritt des Drahtes 
durch einen Muffelofen, der auf etwa 677° erhitzt ist. 6. Abkiihlen u. Aufwinden 
des Drahtes. Je  nach dem Querschnitt u. der Laufgeschwindigkeit des Drahtes 
kann auch die Temp. des Muffelofens zwischen 600 u. 700° gewiihlt werden. Ana- 
lysen des Zn-Uberzuges werden derart ausgefuhrt, daB ein spiralformig gewickeltes 
Drahtstuck jcweils kurze Zeit in k. verd. HaS 0 4 getaucht w ird; aus den Analysen 
der nach jedesmaligem Eintauchen in Lsg. gegangencn Metallmengen lassen sich 
Riickschlusse auf die chem. Natur des Uberzugs ziehen. Es zeigt sich, daB der 
unmittelbar am Stalildraht anliegende Uberzug etwa die Zus. Fe/Zn3, die niichsten 
14 Gew.-°/0 des Gesamtiiberzugs die Zus. F e/Z n,, die niichsten etwa 60 Gew.-°/o 
die Zus. Fe/Zn10 haben. Die iiuBersten 23°/0 des Uberzugs sinken bzgl. ihres Fe- 
Gehaltes von 4°/0 auf den des yerwendeten Zn-Bades. Die derart yerzinkten 
Driihte erwiesen sich ais gut biegsam u. hammerbar; ihre Bestiindigkeit sowohl 
gegen korrodierende Substanzen ais auch gegen atmosphiir. Einfliisse ist bedeutend 
hoher ais die der nach dem alten Verf. verzinkten Driihte, was sie ais 
Materiał fiir Drahtziiune, Stacheldraht usw. besonders geeignet macht. (Trans. 
Amer. Elcfetr. Soe. 47. 12 Seiten. Keystone Steel a. W ire Co., Peoria [111.]. 
Sep.) F r a n k e n b u r g e r .

W . E. H ughes, Untersuehungen iiber galvanische Metallabscheidung. V. Bewegung 
der Losung. I. Die Vorteile, A rt der Bewegung und die Wirkung a u f die Struktur 
des Elektrolytniederschlages. (IV. vgl. Metal Ind. [London] 26. 77; C. 1925. I. 1907.) 
Nach Besprechung der yerschiedenen Ansichten im Schrifttume u. Aufziihlung.einiger 
Vorteile u. Nachteile der Bewegung von Lsgg. zeigt Vf. an der Struktur der Ndd., 
daB cin yorsichtiger Gebrauch der yerschiedenen Methoden zwecks Bewegung des 
Elektrolyteu zu empfehlen ist. Fiir jeden Grad der Elektrolytbewegung gibt es 

' eine maximale oder krit. Stromdichte. Es besteht also eine Beziehung zwischen 
der Struktur u. der Elektrolytbewegung in der Praxis. (Metal Ind. [London] 26. 
2o7—60. 313—17.) W i l k e .

C harles H. P ro c to r, Die Herstellung von Flittermetall. (Metal Ind. [London] 26. 
411—12. — C. 1925. I. 1908.) W i l k e .

George K. Burgess, Bestimmungen der Vereinigten Staaten iiber die Rostver- 
hiitungsmittel. Eine genaue Angabe der Bedingungen, denen diese Mittel geniigen 
miissen. (Department of Commerce. Circular of the bureau of standards 1925. 
Nr. 200. 4 Seiten. Sep.) W i l k e .

Otto H a e h n e l, Eine neue A rt von Bleikabelkorrosion. Die aus der amerikan. 
u. engl. Literatur bekannt gewordenen Falle sowie die an deutschen Bleikabeln 
aufgetretenen Scliiiden sind zusammengestellt u. einer Betrachtung unterzogen 
worden.' Nimmt man die Definition von F r aNKEL ais richtig an, in der Korrosion 
der nicht beabsichtigte, mit dem Gebrauch des Werkstoffes nicht notwendig ver- 
kniipfte Angriff eines metali. Gcgenstandes ist, so muB nach Vf. zu den chem. u. 
elektr. Korrosionen die neue Art Korrosion zutreten, die er ais „krystalline" oder 
„interkrystalline“ bezeichnet. Das Pb wird briichig, d. h. erleidet in seiner inneren 
Struktur sehr bald wesentliche Veriinderungen, allein wenn es fortwiihrendcn kurz- 
welligen Erschiitterungen ausgesetzt wird. Dabei korrodiert nur Sb- u. Sn-freies 
Pb durch bloBe Erschiitterungen, Pb mit 1% Sb u. 3% Sn dagegen nicht. Die 
Kabelbeschadigungen wiiren leicht zu erkliiren, wenn tatsaelilich zwei yerschiedene
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Bleimodifikationen bestiinden; es bestelit darin eine Parallele mit dem Sn. (Elektr. 
Naehriehtentechnik 1925. 11 Seiten. Sep.) W i l k e .

Seth B. Hunt, Mount Kiseo, N. Y., ubert. von: Robert M. Isham, Okmulgee, 
Oklahoma, Schaumerzeugungsmittel fiir Schawnschwimmprozesse, welches aus einer 
Misehung von polymerisierten KW-stoffen u. aliphatischen Alkoholen besteht, z. B. 
aus 3 Tin. eines polymerisierten Olefins u. 1 Teil Isopropylalkohol. (A. P. 1530496 
vom 17/12. 1921, ausg. 24/3. 19254 O e l k e r .

Ferdinand Dietzsch und Robert Pattison Farąuhar Prain, Valparaiso, 
Behandeln von Erzen. (Can. P. 240137 vom 17/11. 1921, ausg. 20/5. 1924. — 
C. 1925. I. 767.) K O h l in g .

Allgemeine Elektricitats - Gesellschaft, Berlin (Erfinder: Johann Otto, 
Hennigsdorf, und Oskar Mitzschke, Berlin-Tegel, Ęorrichtung z im  Anlassen 
elektrischer Salzbad-Sehmelz- oder Hartrohren, 1. gek. durch an einer Halteyorr. 
angeordnete Hilfselektroden, zwischen denen durch Zwischenstreuen eines leitenden 
Korpers, wie z. B. Kohlegries, der Strom Ubergeleitet, die Salze geschmolzen u. 
dadurch stromleitend gemacht werden. — 2. dad. gek., daB bei Anwendung yon 
Drehstrom 3 Hilfselektroden, zwischen denen das Kohlegriespulyer gestreut wird, 
an einer Handhabe isoliert voneinander vereinigt sind. — Die 3 Hilfselektroden 
konnen auf einer Kreislinie angeordnet u. von einem kreisformigen Halteralimen 
getragen werden. (D. R. P. 411278 KI. 18c vom 19/6. 1924, ausg. 21/3. 1925.) KO.

Soc. an. des Hauts Forneaux, Forges et Acieries de Pompey, iibert. von: 
Maurice Fould, Paris, Manganstalil. (A. P. 1531513 vom 10/7. 1923, ausg. 31/3.
1925. — C. 1924. I. 104.) K O h l in g .

Nitrogen Corporation, Providence, ubert. von: AdriaanNagelvoort, New York, 
Stahlerzeugung unter Binden von Luftstickstoff. (Can. P. 240471 vom 13/1. 1923, 
ausg  27/5. 1924. — C. 1924. I. 706.) K O h l in g .

John Stanley Morgan, London, Entfernung von fłiissigem Materiał von der 
Oberflache von geschmolzenem Metali. Man verwendet einen sich drehenden, zum 
Teil in das geschm. Metali (Pb) eintaucheęden Korper (Zylinder) u. entfernt von 
diesem die aufgenommene fl. M. durch eine Rinne o. dgl. (A. P. 1533885 vom 
1/6. 1922, ausg. 14/4. 1925.) K a u s c h .

Soc. an. des Brevets Berthet, iibert. von: Antoine Charles Constantin 
Marie Philippe Brnnot de Rouvre, Paris, Ilochschmelzende Metalle. (A. P. 1529943 
vom 7/3. 1923, ausg. 17/3. 1925. — C. 1924. II. 1132.) K O h l in g .

Porter W. Sh.im.er, Easton, Pennsylvan., Reinigen eines Sehmelzbades, (aus 
Gemischen yon CaCL, u. NaCl), darin bestehend, daB man es der Einw. eines 
Alkalicyanids aussetzt. (A. P. 1532663 vom 15/5. 1923, ausg. 7/4. 1925.) K a u s c h .

Theodore Nagel, Brooklyn, N. Y., Kernbindemittel fiir Giefiereizicecke, welches 
aus H 3P 0 4 u. Melasse zusammengesetzt is t , u. mit Kernsand vermischt u. erhitzt 
einen harten, wasserunloslichen Korper ergibt. (A. P. 1531871 vom 14/7. 1923, 
ausg. 31/3. 1925.) O e l k e r .

"Western Electric Company, Inc., New York, iibert. von: James E. Harris, 
East Orange, N. J., Kolloidale Susjpensicm, bestehend aus einer kolloidalen Lsg. 
(z. B. Gelatine), in der ein Erdalkalisalz suspendiert ist. Die Suspension zum Uber- 
ziehen von Drahten. (A. P. 1532533 vom 16/12. 1919, ausg. 7/4. 1925.) K a u s c h .

Deutscli-Lnxemburgisclie Bergwerks- nnd Hutten-Aktiengesellschaft, 
Bochum, iibert yon: Sigmund Waldmann, Dortmund, Metali aus Abfallen. (A. P. 
1526400 Tom 30/8. 1921, ausg. 17/2. 1925. — C. 1919. II. 573.) K O h l in g .

IX. Organische Praparate.
Charles Lormand, Technische Herstellung von synthetischem Methylalkohol. Die
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wichtigsten VerfF. werden krit. besproehen. Fiir GroBbetrieb eignet sieli am besten 
das Verf. von P a t a r t , beruhend auf der Gleichung: CO +  2 H, =  CH„OH. 
Eine prakt. Fabrik-Einriehtung wird an einer Fig. besehrieben, Eentabilitats- 
berechnungen sind beigegeben. (Ind. and Engin. Chem. 17. 430—32. Paris.) G r im m e .

J. E ritz  Schuster, cyćlo-Bexanol, das neueste Losungsmittel. Darst. u. Eigen- 
sehaften des eyelo-Hexanols sowie seine Verwendung werden kurz besehrieben. 
(India Rubber Journ. 69. 501—502.) E v e r s .

Horace G. Byers, Montelair, New Jersey, und Wallace B. van Arsdel, 
Berlin, New Hampshire, V. St. A., Hersłellung von Chloroform. In A. gel. u. mit 
verd. MineralsSure vermisehter CC74 wird der elektrolyt. Bed. unterworfen. — Man 
lost z. B. CC14 in reinem 05Q/Oig. A. u. gibt zu der Lsg. verd. H2S 04. Das homo- 
gene Gemiseh wird in den Kathodenraum einer durch Diaphragma aus Alundum 
getrennten elektrolyt. Zelle eingebraeht. Im Anodenraum befindet sich verd. HC1 
oder H 2SOj. H ierauf laBt man den elektr. Strom von geeigneter Voltspannung u. 
Ampćrestarke von der aus Graphit bestehenden Anodę nach der Kathode aus Pb 
gehen. Unter Einw. des nascierenden H 2 erfolgt nach den Gleicliungen:

1. H 2SO, =  H2 +  S03 +  O, 2. CC14 +  Hj =  CHCC1S +  HC1 
u. 3. S 03 +  HaO =  H 2S 04.

Red. des CC14 zu Chloroform. Sind ca. 10—15% des CC14 zu Chlf. reduziert, 
wird der Strom unterbroclien, die Kathodenfl. abgezogen u. zur Fallung des CC14- 
Chlf.-Gemisches mit W. verd. Der A. wird fiir einen neucn Arbeitsgang konz. 
Aus dem '-'CCl,-CHCl3-Gemisch wird das Chlf. durch Dest. abgeschieden. Ais 
Losungsmm. fur den CC14 lassen sieh aueh CH3OH, Propyl-, Amylalkohol, Alkohol- 
gemische aus gekracktem Petroleum, Aceton oder Eg. verwenden. (A. P. 1534027 
votn 29/10. 1921, ausg. 21/4. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Carbide and Carbon Chemicals Corporation, New York, iibert. von: Philip
B. Watson, Flushing, New York, V. St. A., Serstellung von E stem  des Glykols und 
seiner Ilomologen. Man erhitzt Athylen- oder Propylenglykol mit einer aliphat. 
Carbonsaure, dereń Kp. betrachtlich oberhalb desjenigen yon W. liegt, derart unter 
RiiekfluBkuhlung, daB die Temp. des Dampfaustrittes auf ca. 100° gehalten wird, 
so daB nur das bei der Rk. entstandene u. bereits yorhandene W. entweichen 
kann, wahrend Glykol, Siiure u. Ester im ReaktionsgefaB zurttckbleiben. — Z. B. 
wird Athylenglykol mit 28%ig. CH3C 02H solange unter RiickfluB erhitzt, bis eine 
Probe bei der Titration mit Alkalilsg. nur noch schwach saure Rk. zeigt. Der 
Rest CH3COsH wird durch Erhitzen aus dem entstandenen Glykolmonoacetat aus- 
getrieben u. letzteres uberdest. — GroBere Mengen CH3C 02H geben Glykoldiacetat. 
In analoger Weise werden Ameisensaure-, Buttersdure-, Yaleriansaure-, Ólsaure-. 
Weinsaure- oder Oxalsaureester des Ałhylenglykols erhalten. Der Zusatz von Kata- 
lysatoren, wie HC1, H2S 04, ZnCl2, CaCl2, ist in der Regel nieht erforderlieh, bis- 
weilen sogar infolge von Nebenrkk., wie B. Cl-haltiger Prodd. oder hochsd. Poly- 
glykole, schfidlieh. — An Stelle von einheitlichem Glykol lassen sich aueh Glykol- 
gemische verestern. Z. B. wird ein Gemiseh von gleichen Teilen Athylen- u. 
Propylenglykol aus den Olefinen des Ólgases, wie oben, in das gemischte Monoacetat 
ubergefiihrt. Bei der Veresterung von Ólsaure oder Stearinsaure muB die iiber- 
schiissige Saure aus dem Reaktionsprod. durch Waschen mit geringen Mengen 
verd. NaOH entfernt werden. Die nur wenig fluchtigen, bei ca. 180° sd. Acetale 
des Athylen- u. Propylenglykols sind yorziigliche Losungsmm. fur Sarze, wie Kopale, 
Schellack, Nitrocellulose, Celluloseacetat oder Farbstoffe, wie Nigrosin. Aueh zur 
En.tfernv.ng von Anstrichen u. Lacken lassen sie sich in Mischung mit Bzl. oder 
Toluol u. Verdiekungsmitteln, wie Wachs, Casein oder Paraffin, benutzen. Zweck- 
maBig erhalten sie hierfUr einen Zusatz yon etwas Polyglykolacetat. In  diesem
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Fali erfolgt die Veresterung yon z. B. Glykolgemischen aus Ólgas in Ggw. geringer 
Mengen H2SO< oder ZnClg, die eine teilweise Polymerisation beim Erbitzen be- 
giinstigen. Die in Fetten u. Ol en 1. u. mit yersehiedenen W achsarten miselibaren 
Glykol-Oleate, -Pahniłate, -Stearate oder -Butyrate dienen zur Herst. kosmet. Salben 
oder von Nahrmitteln. (A. P. 1534752 vom 21/5. 1920, ausg. 21/4. 1925.) S c h o t t l .

G-esellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, iibert. von: Max Hart- 
mann und Johann Kagi, Basel, Sehweiz, Einseitig N-acylierte Derivate des Athylen- 
diamins und seiner N- und C-substituierten Abkommlinge. (A. P. 1534525 vom 
2/7. 1924, ausg. 21/4. 1925. — C. 1925. I. 1129. 2409.) S c iio t t l a n d e r

Societe Chimiąues des Usines du Rhóne, Paris, iibert. von: Marcel Jean 
Louis Ledru und Edouard Joseph. Bachmann, Roussillon, Frankreich, Herstellung 
von Acetaldehyd aus Acetylen. Man leitet ein Gemiseh yon C2H2 u. Os durch wss. 
H 2S 0 4, die mit FeSO.,, CuS04 u. metali. Hg ais Katalysator yersetzt ist. — Z. B. 
wird in einen mit Riihrer yersehenen u. auf 60—80° beheizten App. wss. H jS 04, 
FeSO., u. etwas CuS04, sowie metali. Hg gegeben u. 2—20% 0> enthaltendes C2Hj 
durch das Gemisch geleitet. Der entstandene Acetaldehyd u. etwas CH’3C'02.H" 
werden in geeigneter Weise extrahiert. Bei Verwendung von reinem C2H 2 kann 
das Verf. kontinuierlich gestaltet werden, yorausgesetzt, daB die mit den Gasen 
entweichenden Hg-Dampfe in den App. zuriickgegeben werden. Die Regenerierung 
des Katalysators ist bei dem Verf. entbchrlich. (A. P. 1532190 yom 25/9. 1924, 
ausg. 7/4. 1925.) S c iio t t l a n d e r .

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Briining (Erfinder: Franz Henie), 
Hochst a. M., Darstellung von Essigsaureanhydrid durch Erhitzen von Eg. mit 
CH3C0C1 oder mit CH3COCl aus Eg. bildenden Stoffen nach D. R. P. 396696, 
1. dad. gek., daB man zwecks Zuriiekfuhrung des vom entwickelten HC1 mitgenom- 
menen CH3C0C1 die Tiefkiihlung unterstutzt oder ersetzt durch W aschen des ent
weichenden HC1 mit solchen Fil., die ohne viel HC1 zu absorbieren, das CH3C0C1 
aufnelimen. — 2. dad. gek., daB man an Stelle reaktionsfremder Waschfll. Essig- 
sSureanhydrid oder CH3C02H oder Gemenge von CH3C02H u. Essigsiiureanhydrid 
anwendet. — Ais Wasehfl. konnen hochsiedende aromat. KW-stoffe, Nitrobenzol, 
Chlorbenzol, o-Dichlorbenzol, Tetraehlorathan, Pentachlorathan, dienen, beąuemer 
Eg., am besten aber Essigsaureanhydrid, das, selbst wenn es etwas Eg. enthalt, 
bei ticfer Temp. fl. bleibt. Diese beiden letzteren bieten den Vorteil, daB sie, ohne 
zwischendurch erforderliche Dest. zum Austreiben des CH3COCl, samt dem gel. 
CH3COCI an beliebiger Stelle der Apparatur dem Reaktionsgemisch unmittelbar 
zugefuhrt werden konnen. Das W aschen erfolgt in Waschflaschen oder in Ab- 
sorptionstiirmen (Rieselturmen) beliebiger Konstruktion oder durch Einspritzen u. 
Yerstauben der Waschfll., u. zwar zweckmiiBig bei tiefer Temp. vor oder nach dem 
Durchstromen des Tiefkiihlers oder in Verb. mit der Tiefkuhlung. Bei sehr stark 
wirkender Waschyorr. kann der T iefkiihler entbehrt werden. Jedenfalls wird er 
entlastet. Am sichersten ist aber natiirlich die Verb. von T iefkuhlung u. W aschen 
mit Losungsmm. Beispiele fiir die Verwendung von Eg., bezw. von Essigsaure
anhydrid, bezw. yon Nitrobenzol ais Wasehfl., mit oder ohne gleichzcitige Anwen- 
dung von Tiefkuhlung sind angegeben. Das entstandene rohe Essigsaureanhydrid 
wird zweekmaBig iiber Na-Acetat rektifiziert (D. B,. P. 411519 KI. 12 o yom 16/12.
1922, ausg. 30/3. 1925. Zus. zu D. R. P. 396696; C. 1924. II 1401.) S c h o t t l a n d e r .

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Briining, Hochst a. M. (Erfinder: Mas 
BockmuM, Hochst a. M., und Adolf Schwarz, Frankfurt a. M.), Derivate a-alky- 
lierter Sauren. Zu dem Eef. nach A. P. 1482343, E. P. 210809 u. Schwz. P. 
100319; C. 1924. II. 1631 ist nachzutragen, daB man beim Erhitzen yon Methyl- 
iithylbromacetcmitril, K p .20 65—75°, mit Allylbromid u. Cu-Pulyer in Toluol das 
Methylathylallylacetonitril, 01, Kp.,e 50—55°, u. aus diesem durch Yerseifung mit
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alkoh. KOH das Methyldthylallylacetamid, aus A. Krystalle, F. 51°, erhalt. Das 
Methylathylbromacetonitril wird durch Dest. des durch Einw'. yon NH3 auf Methyl- 
Sthylbromacetylbromid entstandenen Methyldthylbromacetamids mit P 20 6 im Yakuum 
.gewonnen. (D. R. P. 412820 KI. 12 o vom 30/7. 1921, ausg. 27/4. 1925.) S c h o t t l .

Societe Anonyme Tokalon, Frankrcich, Doppelstearat des Kaliums und 
Magnesiuyns. Man behandelt in der Wfirme (90°) Stearin mit einer Lsg. von ent- 
wHssertem K2C03 u. einer solchen von Hamamelis, H3B 03 Harzgummi in dest. 
W. Es bildet sich eine schaumende M., die nach dem Erkalten auf mit Talkum 
u. Starkę uberpuderten Tuchcrn fein pulverisiert wird in Ggw. von MgCOs. Hierauf 
wird das Gemisch abgesiebt. (F. P. 584983 vom 12/7. 1924, ausg. 19/2. 1925.) Ka.

J. A. Du Boia, Peseux, Schweiz, ubert. von: Gesellschaft fur Kohlentechnik, 
Eving-Dortmund, Blausaure. (E. P. 228203 vom 23/4. 1924, Auszug veroff. 25/3.
1925. D. Prior. 29/6. 1923. Zus. zu E. P. 214999; C. 1924. II. 1511. — C. 1925. I. 
2187.) K O h l in g .

Ńitrogen Products Company, Providence (V. St. A.), Cyanide. (Oe. P. 99407 
yom 7/3. 1913, ausg. 10/3. 1925. — C. 1924. I. 706. [F. P. 563031].) K O h l in g .

Deutsche Gold- & Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, Deutschland, Ge- 
winnen von Błausaure aus Gasen. Die Gase werden iiber zweckmaBig von Natur 
saure oder mit W. oder wss. Siiure getriinkte Aktivkohle, Silikagel oder Mischungen 
dieser oder ahnlicher Stoffe geleitet, wobei das lYjfache u. mehr des Gewiehtes 
des Adsorptionsmittels an CNH aufgenommen wird. Zur Gewinnung in freiem 
Zustande wird die CNH verdampft u. in Vorlagen verdichtet. (F. P. 584153 vom 
29/7. 1924* ausg. 31/1. 1925. D. Prior. 1/8. 1923.) KttHLiNG.

K. H. Cederberg, Stockholm, Herstellung von 0-Acetylderivaten trinitrosub- 
stituierter Phenole. Man erhitzt Trinitro-m-kresol bezw. s. Trinitro-m-xylenol kurze 
Zeit mit der yierfachen Menge Essigsaureanhydrid, kocht die Reaktionsprodd. mit 
W. aus u. krystallisiert nach dem Erkalten um. — Die 0-Acetylderivv. finden 
therapeut. Verwendung. Durch den VerschluB der OH-Gruppe durch den Acetyl- 
rest werden milde wirkende, geschmacklose Praparate erhalten, wahrend die 
Ausgangsstoife einen stark bitteren Geschmack u. infolge ihrer Saurenatur, Atz- 
wrkg. zeigen. (Schwed. P. P. 56953 u. 56955 yom 22/3. 1920, ausg. 26/6.
1924.) SCHOTTLANDER.

Chemischą Fabrik Flora, Dubendorf, Schweiz, Herstellung eines nach Ambra
riechenden Stoffes. Zu dcm Ref. nach Schwz. P. 101398 u. F. P. 561007; C. 1924.
I. 2215 ist nachzutragen, daB das ais AusgangsstofF fiir die H erst des Nitrodibroni- 
tertiarbutyl-1 -ynethyl-3-methoxybenzols dienende Dibrombutyl-1 -methyl-3-methoxybenzol, 
Krystalle, F. 68—70°, unl. in W., 1. in A. u. A., durch Bromierung von Butyl-1- 
methyl-3-methoxybenzol gewonnen wird. (D. R. P. 412116 KI. 12 q vom 13/12. 1922, 
ausg. 11/4. 1925.) S c iio t t l a n d e r .

Emil Heuser, Seehof, Kr. Teltow, Darstellung von Brenzcatechin aus Lignin 
oder Ligninderiw. oder ligninhaltigen Roh- u. Abfallstoffen sowie aus Protocatećhu- 
sdure, dad. gek., daB man diese Stoffe mit Alkalien unter Durchleiten yon H„ 
yerschm. —  (hierzu ygl. auch H e o s e r  u. W i k s y o l d , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 
902; C .1923 . L 1570.) (D. R. P. 412115 KI. 12q yom 20/4. 1922, ausg. 11/4.
1925.) S c iio t t l a n d e r .

Chemische Fabriken vorm. Weiler-ter Meer (Erfinder: Karl Ott), Uer-
dingen, Niederrh., Darstellutig von Abkommlingen der Zimtsaure, darin bestehend, 
daB man Sulfosaurechloride in alkal. Lsg. auf K-Nitroso-^-naphthol einwirken laBt 
u. das Einwirkungsprod. gegebenenfalls unmittelbar weiter yerseift. — Z. B. wird 
l-Nitrośo-2-oxynaphthalin mit wss. NaOH auf 70—80° erhitzt, unter Riihren p-Toluol- 
sulfochlorid eingetragen u. ca. 15—20 Min. auf 100° gehalten. Aus dem angesauerten 
Filtrat scheidet sich beim Erkalten o-Cyanzimtsdure, Nadeln, F. 137°, 11. in li., wL
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in k. W., ab. Geht beim Koehen mit NaOH unter Abspaltung von NH3 in Zimt-
o-carbonsaure, F. 183—184°, iiber, die mit der aus der bekannten raumisomeren
o-Cyanzimtsaure, F. 254°, erhaltenen Stiure ident. ist. Der Amylester der o-Cyan- 
zimtsaure vom F. 137° d est im Gegensatz zu demjenigen der isomeren Saure vom
F. 254° ohne Zers., der Metliylester schm. wesentlich niedriger ais derjenige der 
bekannten Saure. Die Ester der neuen Saure’ sind daher zur Herst. piast. MM. 
bedeutend besser geeignet. (D. K. P. 411955 KI. 12o vom 27/2. 1923, ausg. 11/4. 
1925.) SCHOTTLANDER.

L. Claisen, Godesberg, Darstellung von kernalkylierten Phenolen, darin be- 
stehend, daB man die Metallyerbb. der Pbenole mit solchen Alkylhalogeniden, in 
denen das Halogen besonders reaktionsfahig ist, bezw. ihren Homologen u. Sub- 
stitutionsprodd. in Ggw. nicht dissoziierend w irkender Medien beliandelt (hierzu 
vgl. auch Ztschr. f. angew. Ch. 36. 478; C. 1924.1. 178). — 2-Allyl-l-oxy-4-methyl- 
benzol, Kp.12 112°. — o-Bcnzylphenol, F. 52°, Kp.,3 171°; Phenylcarbaminat F. 118°.
— Erhitzt man p-Kresol-Na in Toluol 3—4 Stdn. mit Benzylchlorid zum Sieden, so
entsteht das 2-Benzyl-l-oxy-4-methylbenzol, Ol, Kp .12 180—182°; Phenylcarbaminat,
F. 145°. Geht durch Weiterbenzylicrung, wie yorstehend, in das 2,6-Dibenzyl-l-oxy- 
4-methylbenzol, Ol, Kp.i2 251°, uber. — LiiBt man auf eine Suspension von Na- 
Phenolat in Toluol, durch Einw. von Na auf eine Lsg. von Phenol in Toluol ge- 
wonnen, erst unter Kuhlung Benzhydrylbromid (Diphenylbrommethan) einwirken u. 
erwarmt noch 1 Stde. auf 50—60°, so erhiilt man das o-Benzylhydrylphenol, C jH jOH )1 - 
(CHCCoHJ,)2, dickfl. Ol, 1. in wss.-methylalkoh. KOH, kuppelt mit Diazosalzen 
zu gelben bis orangefarbenen Azofarbstoffen. Die Prodd. finden zur Herst. yon 
Farbstoffen u. pharmazeut. Prodd. Verwendung. (D. R. P. 412169 KI. 12q vom 
1/7. 1923, ausg. 15/4. 1925.) S c h o t t l a n d e b .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel (Schweiz), iibert. von: 
Bertram Mayer, Basel, und Jakob Wiirgler. Neuewelt b. Basel, Anthracen-2-tlń- 
glykol-3-carbonsaure. (A. P. 1534535 vom 4/1. 1924, ausg. 21/4. 1925. — C. 1924.
II. 1027. 1925. I. 2411 [Schwz. P. 103647].) S c h o t t l a n d e r .

Julius Hoffmann, H onggb. Z urich  (Schw eiz), 1-Pheny 1-2,3-dimethyl-4-dimethyl- 
amińo-5-pyrazolori. (A. P. 1531286 vom l l f i l .  1922, ausg. 31/3. 192o. — C. 1924. 
I. 1272.) S c h o t t l a n d e r .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, iibert. von: Hermann 
Fritzsche und Emil Ueber, Basel (Schweiz), l-Sulfainidoaryl-5pyrazolone. (A. P.
1534512 vom 8/10. 1923, ausg. 21/4. 1925. — C. 1924. II. 1278.) S c h o t t l a n d e b .

Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering), Berlin (Erfinder: Hans 
Horsters, Nowawes b. Potsdam), Darstellung von N-2-Fyńdylpyrrolen, dad. gek., 
daB man ein Gemisch yon 2-Aminopyridin oder dessen Homologen mit Schleimsiiure 
oder Zuckersaure dest. — Man unterwirft z. B. ein Gemisch yon 2-Aminopyridin 
u. getrockneter Schleimsaure der trockenen Dest. Das aus Ol u. W. bestehende 
Destillat wird mit W . geschiittelt u. im Vakuum dest., wobei fast reines NJ2-Pyri- 
dylpyrrol, 01, Kp .,2 130—140°, in allen organ. Losungsmm. 11., in W. wl., iibergeht.
— Analog erhiilt man aus 2-Amino-3-dthyl-6-methylpyridin u. Zuckersaure das N ^,3-
Athyl-6-mcthylpyridylpyrrol, Nadelchen, F . 129—130°, Kp.15 150—170°, in den 
meisten organ. Losungsmm. 1., etwas 1. in h. W. Die Verbb. dienen ais Zwischen- 
prodd. fiir die Herst. pharmazeut. Priiparate. (D. R. P. 412168 KI. 12p vom 28/12.
1922, ausg. 15/4. 1925.) S c h o t t l a n d e e .

Otto Wolfes und Horst Maeder, Darm stadt, d,ijj- und l,ip-Cocain. (A. P. 
1534558 vom 3/12.1923, ausg. 21/4.1925. — C. 1924. II. 762 [D .R.P. 389359].) S c h .

E. Merck, Chemische Fabrik, Darmstadt (Erfinder: Wilhelm KrauB, 
Frankfurt a. M.), Darstellung von Oxykodeinon, 1. dad. gek., daB man Kodeinon in 
Ggw. schwacher S5uren, wie CH3C0jH, mit C r03 bebandelt. — 2. dad. gek., daB
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man Kodein an Stelle von fertigem Kodeinon in Ggw. schwacher Siiuren ohne 
Abscheidung des zunachst gebildeten Kodeinona mit zur B. von Osykodeinon aus- 
reichenden Mengen CrOs behandelt. — Beispiele fiir die Oxydation von Kodein 
bezw. Kodeinoń mit Na.2Cr20 7 u. wss. CHsC 02II sind angegeben. Das aus der 
Lsg. ais Dichromat mit iiberschussiger CrOs-Lsg. gefiillte u. aus diesem in iiblieher 
Weise abgeschiedene Oxykodeinon, aus A. sieli bei 273° zers. Blattehen, findet 
therapeut. Verwendung. (D. R. P. 411530 KI. 12p vom 12/9. 1923, ausg. 30/3, 
1925.) SCHOTTLANDER.

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
Berner, Zuckerindustrie und neuere Warmetechnik. (Zentralblatt f. Zuckerind, 

32. 1337—41. 1372—75. 1924. Magdeburg. — C. 1925. I. 1021.) R O h l e .
Karl Schiebl, Dampf- und Energiciuirtschafi in  Zuckerfabriken. Wiirmeteclm, 

Ausfiihrungen zum Zwecke zweckmiiBigerer Ausnutzung der zum Betriebe ver- 
brauchten Kohlen. (Arch. f. Wiirmewirtseli. 6. 111—12. Magdeburg.) ROHLE.

L. J. Tro3tel und H. W. Prevert, Explodiert Zuckerstaub? Es werden die 
Ergebnisse von Verss. im Laboratorium bosprochen, die angestellt wurden zur Best, 
der unteren Explosionsgrenzen in Luft hinsichtlich der Leiehtigkeit der Entziindung 
u. der Eignung zur Fortpflanzung der Flamme. Zu den Verss. wurden verwendet 
gepulverte Maisstiirke, Mais- u. Weizeneleyatorstaube, gepulyerter S u. Zueker, ge- 
pulvertes Al u. Kohlestaub. Die Ergebnisse sind in Tabellen u. Schaubildern 
zusammengefaBt. Ais untere Grenzen (mg im Liter Luft) wurden gefunden fiir:

-"s Ziindung durch

gliiheuden Pt-Draht elektr. Lichtbogen Induktionsfunken

Starkę . . . .  
Maisstaub . . . 
Weizenstaub . .
S ..........................
Zucker . . . .
A l .....................
Kohlestaub . . 
(Sugar 27. 119—21 

T. Costa, I>ie

7.0
10.3
10.3
7.0

10.3
7.0 

17,2
•)
Salze des Mangans,

10.3
10.3
10.3 
13,7 
17,2

?
24,1

Aluminiums und Jc

13.7
13.7

keine gute Fortpflanzung
13.7 
34,4
13.7

keine Ziindung
RO h i .e . 

ds bei der Dungung der
Hubę. Die Behauptung S t o k l a sa s , daB ein gewisser Jodgebalt in den Diinge- 
mitteln (Chilesalpeter) bei Biiben erhohte Ernten bewirke, konnte Vf. nicht be- 
stiitigen. W eder KJ, noch MnS04 (allein oder in Verb. mit Ala[S04}j) brachten 
eine Erntesteigerung. Auch Durchsehnittsgewicht u. Zuckergehalt blieben un- 
beeinfluBt. (Staz. sperim. agrar. ital. 57. 430—34. 1924. Rovigo.) G r im m e .

Ferdinand Kryz, U ber die Geioichts- und Harteabnahme ausgetrockneter Riiben 
und iiber die Hartę gefrorener Riiben. Die erhaltenen W erte sind in 2 Tabellen 
zusammengefaBt. Die Best. der Hiirte erfolgte nach dem vom Vf. angegebenen 
Verf. (Ztschr. f. Zuckerind. d. ćechosloyak. Rep. 49. 93; C. 1925. I. 776). (Ztschr. 
f. Zuckerind. d. ćechosloyak. Rep. 49. 177—78.) RO d l e .

L. E. Ronillard, Verluste an Saccharose bei Verarbeitung von Uba-Zuckerrohr. 
Das Uba-Zuckerrohr, das in Natal angebaut w ird, enthielt in manchen Jahren bis 
im Mittel 13°/0 Saccharose; davon gehen aber bis 4°/0 u. dariiber in Verlust, gegen- 
iiber etwa 2.—2,5% Verlust bei etwa demselben Gehalte an Saccharose von anderen 
Zuckerrohrarten in anderen Liindern, z. B. in Java, wo der Verlust 2,44% betriigt 
bei einem Zuckergehalt von 12,6%. Die Ursache fiir derartige Unterschiede ist in 
der Verscliiedenheit des Rohres zu suchen u. in den Einww. des Iii i mas u. Bodens 
auf das Rohr, sowie der Yerarbeitung in der Fabrik. (Sugar 27. 128—29.) RO i il e .
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Eduard Gogela, Die neue Trockenscheidung. Yf. hat mit denselben Schwierig- 
keiten wie S c h r a d e r  (Zentralblatt f. Zuckerind. 33. 272; C. 1925. I. 2416) zu 
kampfen gehabt. Abiinderungen der Apparatur im Sinne von S c h r a d e r  (1. c.) 
werden an Hand einer Skizze besprochen. (Zentralblatt f. Zuckerind. 33. 477. 
Trebisoy [Slowakien].) RO i il e .

W. D. Home, Uberreinigurtg von Zuckerrohrsaft. (Ind. and Engin. Chem. 16.
7 3 2 — 33. Yonkers [N. Y.]. — C. 1925. I. 310.) G r im m e .

Eranz Schart, E in  Entschdunmngsapparat fiir Diffusionssafte. Die Einrichtung 
u. Ilandhabung des App. wird an Hand einer Skizze besclirieben. (Ztschr. f.
Zuckerind. d. ćechoslovak. Rep. 49. 2 4 1 — 42.) R O h l e .

K. Schiebl, Der Cfiitegrad von Verdampfanlagen und die Beeinflussung des 
Gesamtdampfverbrauches. Warmetechn. Ausfiihrungen iiber das Verhśiltnis der ver- 
schiedenen Yerdampfanlagen u. iiber die Brauchbarkeit der Dampfturbine in dem 
Zuckerfabriksbetrieb. (Dtsch. Zuckerind. 50. 497—98. Magdeburg.) RO h l e .

J. J. Willaman, G. 0. Burr und E. R. Davison, Maisstengelsirupunter- 
suchungen. (Vgl. Chem. Metallurg. Engineering 31. 845; C. 1925. I. 1461.) Mais- 
stengelprefisaft wird in iiblicher Weise geklart u. das F iltrat im Vakuum konz. 
E r bildet dann einen bernsteinfarbigen, klaren, angenehm schmeckenden Sirup, der 
sich zu Kochzweeken sehr gut eignet Gehalt 73—76% Trockensubstanz. Nahere 
Angaben u. Analysen im Original. (Ind. and Engin. Chem. 16. 734—39. St. Paul 
[Minn.].) G r im m e .

E. Parisi, Beobachtungen iiber die Methode Sachs-Le Docie, welche vertraglich 
zur Bestimmung des Zuckergehaltes von Riiben benutzt wird. Die Methode ist einfach, 
schnell ausfuhrbar u. liefert fiir die Technik gut brauchbare W erte. (Staz. sperim. 
agrar. ital. 57. 336—42 . 1924. Bologńa.) G r im m e .

Robert J. Brown, Bestimmung der Trockensubstanz in  Riibenzuckersaften. Die 
iibliche Methode mit Sandmischung liefert W erte mit 0 ,1 %  Genauigkeit, vor allem 
unter Benutzung des Spencerofens, der sehr schnell arbeitet. Die besten Resultate 
erzielt man mit der Destillationsmethode im Vakuum, dereń Genauigkeit 0 ,0 1 %  ist. 
(Ind. and Engin. Chem. 16. 7 4 6—48. 1924v  Denver [Col.].) G r im m e .

Y. Sazavsky, Bestimmung der Saccharose durch Inversion. Vf. hat sieli bei 
seiner Priifung der verschiedenen Vorsehriften fur die Zuckerbest. nach Cl e r g e t  
(Ztschr. f. Zuckerind. d. ćechoslovak. Rep. 48. 2 4 7 ; C. 1924. II. 2095) fiir das 
Verf. der doppelten Polarisation in neutraler Lsg. entschieden u. gibt die dafiir 
in Betracht kommenden Vorschriften an. (Zentralblatt f. Zuckerind. 33. 444.) RO h l e .

M. A. H. van den Hout, P. A. Neeteson und A. L. van Scherpenberg, Die 
Bestimmung des Invertzuckers nach der titrimetrischen Reduktionsmethode in saccliarose- 
haltigen Fliissigkeiten. II. (I. Chem. Weekblad 21. 5 7 8 ; C. 1925. I. 777.) In 
Fehlingscher Lsg. wird die Saccharose je  nach dereń yorhandener Menge yerschieden 
stark angegriffen, woraus der Zustand der Zuckermolekiile u. Molekiilkomplexe in 
Lsg. abgeleitet werden kann; dies hat nach VfF. besondere Bedeutung fiir den 
Zustand der Molekule in Lsg. u. das damit verbundene chem. Verh. im allgemeinen, 
fiir das schwierige Auskrystallisieren von Sirupen u. die Melassefrage. Es werden 
Angaben fiir ein Bestimmungsyerf. fiir Invertzucker gemacht, wobei besonders 
darauf geachtet wird, dali in 50 ccm Reaktionsfl. ca. 8 g Saccharose vorhanden 
sind, weil bei dieser Konz. die Unterschiede der Saccharosezers. am wenigsten von 
der genauen Konz. abhiingig sind. Die im Einzelnen noch auszuarbeitende Methode 
muB eine Genauigkeit von 0 ,0 0 9—0 ,0 1 3 %  aufweisen. (Chem. Weekblad 22. 126—32. 
Stampersgat [N.-Br.].) G r o s z f e l d .

N. Schoorl, Die ąuantitatwe Bestimmung von Invertzucker neben Rohrzucker und 
die Entstehung von Invertzucker in Rohrzuckerlosungen. Nach folgendem Verf. er- 
halt man bis auf 0,01% genaue Werte fiir Inyertzucker: In einem Erlenmeyer-
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kolben von 300 ccm gibt man 25 ccm des klaren Reagens (17,3 g kryst. CuS04 -f- 
115 g Citronensiiure +  500 g kryat. Na2C03/l), dazu die Zuckerlsg. +  W. bis zu- 
sammen 50. ccm. Nach Zusatz kleiner Bimssteinstiicken erwSrmt man in 3 Minuten 
zum Kochen, sd. 5 Minuten auf Asbestplatte mit Óffuung, zweckmaBig mit Kiihlrohr 
•oder RuekfluSkuhler; dann wird mit k. W. schnell gekiihlt, 3 g K J zugegeben, um- 
geschiittelt, 25 ccm H2S 04 (25%ig.) yorsichtig (Sehaumen!) zugesetzt u. nacb 
ca. '/ ,  Minutę mit 0,1-n. Thiosulfatlsg. titriert. Im blinden Vers. findet man theoret. 
17,3, prakt. 17,0—17,5 ccm, von denen die verbrauchten abgezogen werden. 1 ccm
0,1-n. Thiosulfat entspricbt fast genau 3 mg Glucose oder Invertzucker; genauere 
Werte durch k leineT abelle in der Quelle. Nacb Kochen u. AbkUblen darf man 
die FI. einige Stdn. stehen lassen, nicht aber nach dem Zusatz von KJ. Reine 
Saceharose (10 g) reduziert auf yorsteliende Weise soyiel, wie 0,33 ccm bei 5 Minuten 
sd., 2,10 ccm bei 30 Minuten sd. entsprechen. Ist auBerdem Inyertzucker yorhanden. 
so entsprechen 0,4 ccm Thiosulfat an Mehryerbrauch 1 mg Inyertzucker, also 
weniger ais oben bei Abwesenheit yon Saccharose. — Besondere Verss. zeigten, 
■daB deat. W . mit prt =  5 sowohl k. wie in 10—20 Minuten leicht erwSrmt aus 
Sacharose 0,001% Inyertzucker bilden. (Chem. W eekblad 22. 132—34. Utrecht, 
U n i v . ) __________________ G r o s z f e l d .

Rodolfo Battistoni, Italien, Benutzung der Abwarme der Zuckerfabriken und 
-raffinerien. Die Abwfirme benutzt man zur Erzeugung von Dampf von hohein 
Druck, der in thermoelektr. Gerieratoren bis auf 2 oder 3 at. expandiert u. die in 
den Betrićufen gebrauehte mechan. K raft liefert. (F. P. 581282 vom 5/5: 1924, 
ausg. 26/11. 1924.) K a u s c h .

Societe Anonyme des Etablissements A. Olier, Clermont-Ferrand, iibert. 
yon: Andre Olier, Clermont-Ferrand, Frankr., Extraktion von zuckerlialtigen Sub- 
stanzen. (A. P. 1523 277 vom 4/4. 1922, ausg. 13/1. 1925. — C. 1923. II. 
•687.) O e l k e r .

Seligman Elbogen, Tschechoslowakei, Reinigung von Zuckerldsungen mit 
Silicaten oder anderen Sioffen, die imstande sind, die Erdalkaliverbindungen gegen 
die Alkalien der Zuckerldsungen auszutauschen. Die Zuckcrlsgg. werden dnrch der- 
artige Stoffe filtriert. (F. P. 584967 vom 2/7. 1924, ausg. 19/2. 1925.) K a u s c h .

Klarit Ltd., Litherland, Liyerpool, Engl., iibert. von: Donald Grant, Lither- 
land, Entfcirben und Reinigen von Zucker und anderen krystallinischen oder komigen 
Sto/fen. — Man yermischt die zu reinigenden Prodd. mit aktiver Entfiirbungskohle 
in  Pulyerform, lost sie dann in W . auf u. trennt die Kobie von der Lsg. — Der 
Yerbrauch an Entfarbungskohle soli wesentlich gerińger sein ais bei dem bekannten 
direkten Kutfarben von Lsgg. (A. P. 1530823 vom 17/2. 1920, ausg. 24/3. 
1925.) O e l k e r .

Ronald James Slay, Hattiesburg, Mississippi, Herstellung von Sirup aus 
Zuckerrohrsaft. Man yermischt den Saft mit einer solchen Menge WeinsUure, 
welche dem 2*/2fachen Gewicht der in dem Saft enthaltenen Sucrose entspricht, 
kocht die Mischung mindestens 1 Std. u. sterilisiert das Prod. (A. P. 1532271 vom 
15/6. 1921, ausg. 7/4. 1925.) Oe l k e r .

New Jersey Sugar Products Corporation, Matavan, N. J-, iibert. von: Ernest 
J. Collings, Bridgeport, Connecticut, und Argimiro Morales, New York, Gewinnung 
von reinern Sirup aus Zuckerwarenabfallen. Man lost die Abfalle, welche meist 
Starkę u. Sauren (Weinsaure, Citronensaure etc.) cnthalten, in W., neutraliaiert mit 
Alkali bis zur schwach sauren Rk., yerwandelt die Starkę in Maltoae u. filtriert die
Lsg. (A P. 1530594 yom 14/4. 1921, ausg. 24/3. 1925.) O e l k e r .

Dextrin-Automat, Ges. m. b. H., Wien, Trocknen, Kiihlen oder Befeuchten von 
Starkę und starkeahnlichen Materialien. Das zu behandelndc Gut wird in Form

VII. 2. 7
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eines feinen Regens einem, den freien Fali yerzogernden u. im Gegenstrom durch 
das Gut getricbenen, gasfórmigen Mittel ausgesetzt, welches ais Trocken-, Kiihl- u. 
Befeuchtungsmittel w irkt, z. B. einem Dampfluftgemisch. Hierbei wird die Zeit- 
dauer der Behandlung lediglich durch Beeinflussung der Zugwirkung geregelt, z. B. 
durch Anderung der Spannung oder Geschwindigkeit des gasfórmigen Mittels. 
Durch diese Fulirung des Gutes wird die groBtmogliche Oberflache fiir die Trocknung, 
Kiihlung u. Befeuchtung geschaffen u. innige Durchdringung des Gutes mit dem 
gasfórmigen Mittel ermoglicht. (Oe. P. 99013 vom 27/1. 1923, ausg. 10/1. 
1925.) O e l k e r .

Chemische Fabrik Pyrgos Ges., Radebeul b. Dresden, und R. Haller, GroBen- 
hain, Losliche Starkę. Man erhitzt die Stiirke mit einem substituiertem Chloramin, 
z. B. der Na-Verb. des Toluol-p-sulfochloramids, u. W., bis eine klare Lsg. erhalten 
wird. — Fiir Transportzwecke kann man die Starkę aueh trocken mit dem sub- 
stituierten Chloramin yermischen u. diese Mischung dann erst am Orte des Vcr- 
brauches mit W. erhitzen. (E. P. 229623 vom 19/8. 1924, Ausz. veróff. 22/4. 1925. 
Prior. 21/2. 1924.) Oe l k e r .

Heinrich 'Wulkan, Wien, Serstellung kaltquellbarer Starkeprodukte. Die nach 
dem Oe. P. 97 684 hergestellten Prodd. werden mit w. W. angeteigt, getrocknet u. 
u. hierauf gemahlen. — Das erhaltene Pulver ąuillt in k. W. u. bildet dann einen 
steifen Kleister. (Oe. P. 9 9 0 0 7  vom 12/10. 1921, ausg. 10/1. 1925. Zus.‘ zu Oe. P. 
97 684-: C. 1925. I. 2670.) O e l k e r .

Heinrich "Wulkan, W ien, Serstellung von DeztrinproduJcten. Die nach dem 
Hauptpat, hergestellten Prodd. werden einem der ublichen Destrinieryęrf. unterworfen.
— Von den n. Destrinen unterscheiden sich die hier erbaltenen Prodd. dadurcli, 
daB erstere mit W. angerUhrt diinnfl. Lsgg. geben, wahrend die neuen Prodd. mit 
einer yielfachen Menge k. W . dieke, mehr oder weniger transparente Gallerten 
bilden, welche sich ais k. zu yerwendender Klebstoff, zur Appretur von Geweben 
u. zur Verdickung von Druckfarben im Zeugdruck eignen. (Oe. P. 99008 vom 
12/10. 1921, ausg. 10/1. 1925. Zus. zu Oe. P. 97 684; C. 1925. i. 2670.) Oe l k e r .

XVI. Nahrungsmittel; GenuBmittel; Futtermittel.
Artur Fomet, Beurteilung der Getreidemehle und der Backzutaten durch den 

Backprozejs im  Laboratorium. Vf. macht auf den von ihm konstruierten Back- 
priifungsapp. „Mehlometer11 (Abbildungen im Original; Hersteller: A r m i n  K uhn, 
Charlottenburg 5) aufmerksam, der Backyerss., der Praxis entsprechend, ermoglicht. 
(Chem.-Ztg. 49. 347—48. Berlin.) J d n g .

C. F. Muttelet, Studie iiber die pflanzliche Enticicklung der Erbse unter dem 
Gesiclitspunkt ihrer Konseruierung fiir Nahnmgszwecke. Unter den Erbsenkonseryen 
finden sich sogenannte griine, noch nieht ganz reif eingelegte, die besonders gesehfitzt 
sind, ferner zwar reife, aber frisch geerntete u. schlieBlich trockene, vor der 
Konseryierung in Biichsen aufgefrischte. Es fehlt bisher an Kennzeichen fiir den 
Nachweis dieser verschiedenen Formen. Um solche zu gewinnen, hat Vf. an 
Erbsen yerschiedenen Reifezustandes den Gehalt an Roheellulose, hydrolysierbaren 
Substanzen (die dabei reduzierende Zucker liefern) u. N-Substanzen bestimmt u. 
findet Unterschiede besonders in den Yerhaltnissen Starkę : Zucker, Stiirke : Cellulose 
u. unl. N : 1. N. (C. r. d. lA cad. des sciences 180. 317—19.) S p ie g e l .

Luigi Settimj, iiber die Umicandlung von Stickstoffverbindungen (Proteincn) in- 
Konserven. Yf. bestimmt die in w. angesauertem W. 1. u. die unl. Mengen Stick- 
stoffyerbb. in yerschiedenen Nahrungsmitteln beim Lagern. E r eitrahiert mit sd. 
W., dem einige Tropfen Eg. zugesetzt sind, u. bestimmt die StickstofTmenge im 
Filtrat nach K j e l d a h l . Untersucht werden Salzfische, konz. Fischsauce, M M , 
Fleischkonserven in  Dosen u. Schafskdse. Mit der Zeit nimmt die Menge der 1.
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Stickstoffverbb. zu, was nicht nur auf Einw. yon Stoffen aus der Luft bedingt sein 
kann. Viellcicht kann die Reifung von Ka.se oder das Alter u. die Qualitat von 
Dauerwaren auf die Weise analyt. festgestellt werden. (Atti R. Accad. dei Lincei, 
Roma [6] 1. 396—400. Rom, Uniy. Physiol. Inst.) W . A. R o tu .

G. Lo P r io re , Garung von Kastanicn a u f dem Haufen. Ihre mechanisehe 
Schalung. Im Haufen yergorene Kastanien lassen sich ausgezeichnet sehiilen u. 
liefern bessere Handelsware ais nach dem Trocknen geschalte. (Staz. sperim. agrar. 
ital. 57. 394—99. 1924.) G r im m e .

J . J . L. Z w ikker, Besprechung von Erfindungen und Patenten a u f phamia- 
zeutischem und venvandtem Gebielc. (Ygl. Pharm. Weekblad 62. 121; C. 1925. I. 
1763.) Geschildert wird die Herst. u. Yerwendung der aus Apfelpulpe u. Rtiben- 
abfitllen dargestellten Pektinstoffe u. dereń Vcrwendung zur Gelierung yon Frucht- 
pasten u. ais Klebemittel. (Pharm. Weekblad 62. 433—38.) GROSZFELD.

A lfred  M e h litz , Uber die Pektinstoffe, insbesondere uber den Einflufi der Aci- 
ditat a u f die Bildung von Pektinstoffen. Aus Apfelpre/ilingen unter Einhaltung genau 
festgelegter Versuchsbedingungen gewonnene Kalt-Extraktionssaftc waren in bezug 
auf Extrakt-, SJiure- u. Pektingehalt sowie [H-] einheitlich. Mit der abgeiinderten 
Hariotte u. Haynesschen Bestimmungsmethode fiir Pektine ist der zerstorende EinfluB 
starker Sauren auf wertyolle Pektinstoffe feststellbar. Die Extraktausbeute bei der 
heiBen Extraktion wird durch die geringste Erhóhung der Aciditat yermehrt. An 
Verss. mit 0,001 — 0,1-n. Wcinsiiurelsg. wurden die gunstigsten Ergebnisse fiir 
Extrakt u. Pektin bis zur 0,02-WeinsSurelsg. erhalten, bei steigender Saurekonz. 
yerringerte^ sich das Verhaltnis Pektinausbeute: Extraktausbeute. Die [II'] steigt 
bei zunehmender Saurekonz. der Extraktionslsgg. bis 0,01-n. Weinsiiurelsg. schnell 
u. nimmt dann stetig zu. SSfte mit pH =  mindestens 3,1 eignen sich sehr gut zu 
Gelierungszwecken. Ais Ersatz fiir W einsaure kommen organ. Sauren mit ahnlicher 
Affmitatskonstante in Frage, namlicli Apfelsaure, Citronensaure, Ameisensaure, 
Salicylsaure. Der W ert einer Fruchtpektinlsg in bezug auf Gelierfiihigkeit wird 
durch die Pektinwertziffer =  100 X  Pektingehalt: Extraktgehalt gegeben. (Konseryen- 
Ind. 12. 73—74. 86—88. 123—24.) G r o s z f e l d .

A lfred  M ehlitz , Pektingehalt und Pektinwertziffer ais Faktaren zur Beurteilung 
des Handelswertes von Pektinlosungen. Die Pektinwertziffer =  Pektin nach H a b - 

. r io t t e -H a y n e s  (Verf. in der Quelle beschrieben) X  100:Extrakt soli nicht unter 
30,0 betragen, gefunden bei 10 Handelspraparaten: 4,5—66,0. (Konserven-Ind. 12. 
229—30.) G r o s z f e l d .

"W. U glow , Beitrag zur Beurteilung des Dulcins ais kiinstliches Zuekerersatz- 
mittel vom hygienischen Standpunkte. Dulcin ist im Gegensatz zu Saccharin nicht 
baktericid, es totet aber bei 0,02°/0 kleine Krustazeen, hemmt noch bei 0,007 
dereń Fortpflanzung. Es hemmt ferner die W rkg. der Fermente, u. zwar schwach 
die EiweiByerdauung durch Pepsin, stark Fettspaltungen durch die Lipase des 
Bauchspeicheldrusensaftes u. die amylolyt. W rkg. der Diastase. Das Dulcin wird 
durch scliwaehe Alkalien (0,5—1,0°/0) u. Sauren (*/8—1'4-n. H;1S 0 1 oder H3PO,) zers., 
wobei sich Prodd. bilden, die Oxyhamoglobin in Methamoglobin umwandeln; 
letzteres geschieht auch durch Antifebrin u. Diaminophenol. Durch Farbcnrkk. 
(roter Oxyazo-, blauer Indophenolfarbstoff) wurde gezeigt, daB bei der Einw. vou 
Sauren u. Alkalien auf Dulcin Amidoplienole entstehen, die die giftige Wrkg. des 
Dulcins auf Blut bedingen. Auch aus per os eingefiihrtem Dulcin entstehen im Harn 
nachweisbare Mengen Aminophenole. Bei Versuchstieren wurden nach 0,1 g/kg 
taglich Erkrankungen mit Methamoglobin im Blute beobachtet. Dulcin ist somit 
ais gesundheitsschadlich zu yerbieten. (Arch. f. Hyg. 95. 89—100. Leningrad, Hyg. 
InsL d. Militar-medizin. Akademie.) GROSZFELD.

7*
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"W ilhelm  M uller, Zur Untersuclmng und Bciirteilung des Kajfeesurrogates aus 
Feigen. A uf Grund von Yersa. wird ais Grenzwert fiir die Gesamtasche bezogen 
auf Trockensubstanz 6,0 vorgeschlagen, fur wss. Extrakt 65% (5 minut. Kochen). 
Ein Teil der Asche entstammt auch den bcim Vermalilen der Feigen sich stark 
abnutzenden Miililsteinen, was techn. nicht zu yermeiden ist. (Mitt. Lebensmittel- 
unters. u. Hyg. 16. 1— 5. Bern, Eidgen. Gesundheitsamt.) G r o s z f e l d .

E,. W h y m p er und A. B rad ley , Das JSrstarren der Kakaobutter m it besonderer 
Beriicksichtigung der Entioicklung von Beschlag (,,bloom“) a u f Schokolade. Man unter- 
scheidet Zuckerbeschlag u. Fettbeschlag. Ersterer entsteht durch Kondensation u. 
Absorption von W. durch den Zucker bei nachlicriger Austrocknung, wobei Zucker- 
krystalle zuruckbleiben. Begunstigt wird dieser Fehler durch groBe Feinheit des 
verwendetcn Zuckers, geringen Fettgehalt (besonders bei 34 °/0). Vor allem mit 
Schokolade iiberzogene Zubereitungen unterliegen, zutnal in heiBem Klima oder 
in geschlossenen Blechbehaltern verpackt, in der W&rme leicht dem genannten 
Fehler, weniger aber, wenn die Sehokoladenuberzuge Fette von. lioherem F. ais 
Kakaobutter enthalten. — Der Fettbeschlag wird durch Abscheidung u. weitere 
Krystallisation der hoher schmelzenden Fraktionen des Schokoladenfettes lieryor- 
gerufen u. ist ein sicheres Zeichen, daB Abscheidung u. Krystallisation derselben 
bei der vorhandenen Temp. unyollst&ndig waren. Bei volliger Abscheidung bei 
irgendeiner Temp. liegt der beginnende F. (Fb) des Fettes am niedrigsten, der voll- 
stiindige F. (F„) am hochsten. Bei dem niedrigen F. von Schokolade u. der Not- 
wendigkeit prakt. mit diinnen Gemischen zu arbeiten, ist es zum Teil techn. nicht 
moglich die B. von Fettbeschlag vollig zu verhindern, sondern nur durch liingere 
Behandlung unterhalb des Fv eine moglichst weitgehende Ausscheidung der F rak
tionen zu erstreben. Bei hochstmoglicher Ausscheidung u. Krystallisation von be- 
kannten Gemischen von Kakaobutter u. Illipe-Fett ergeben die Fb Fb u. F v F v, be
zogen auf den Prozentgehalt nahezu gerade Linien ohne abnorme Punkte, die auf 
eutekt. Gemische hindeuten konnten. Frisch zubereitet zeigen solche Gemische 
sehr gestorten Fb u. F v\ aus dem MaBe dieser Abweichungen von Fb u. Fv kann 
die Neigung zur Beschlagbildung berechnet werden. Der n. oder mittlere F. hat 
nur W ert ais Handelsbezeichnung u. andert' 'sich je  nach Behandlung des Fettes. 
Die Bestst. des Fb u. Fv dagegen sind die einzigen sicheren Verff., die wahren FF. 
eines gemischten Glycerides bei einer gegebenen Zeit u. Temp. zu ermitteln u. 
zeigen an, welclien Trennungsgrad die Fraktionen erreicht haben. Angabe eines 
neuen App. fiir Best. des F b u. E„ in der Quelle. — Die Entfernung der bei ge- 
wohnlicher Temp. fl. Fraktionen aus Kakaobutter durch fraktionierte Krystallisation 
u. Abpressen gibt Sicherheit, daB die hoheren Fraktionen bei n, (engl.) Tempp. 
weniger gestorten FF. zeigen u. daher gegen Beschlag weitgehend schiitzen. Techn. 
Schwierigkeiten yerbieten aber diese MaBnahme in der Praxis. Auch durch Hy- 
drierung oder Mischung yon Kakaobutter mit gehSrtetem F ett wird aber ein iihn- 
licher Erfolg erzielt, selbst bei nur geringer Abnaliine der Jodzahl. Der F v von 
reiner Kakaobutter mit F. 25° kann durch Ruhren bei dieser Temp. bis um etwa 
5° heraufgetrieben werden, je  nachdem wieweit sich die hoheren Fraktionen ab- 
scheiden lassen u. wieweit dieselben in den niederen bei der betreffenden Temp.
1. sind. Entgegen der ublichen Auffassung, daB Kakaobutter yerschiedener Her- 
kunft ident. sei, haben Verss. gezeigt, daB die ublichen Handelssorten sich in bezug 
auf das Verhiiltnis der hoch u. niedrig schmelzenden Fraktionen sehr yoneinander 
unterscheiden, also auch bald mehr, bald weniger zur Beschlagbildung neigen. Die 
Beschlagbildung auf Schokolade kann nur fiir bestimmte Temperaturyerhiiltnisse ver- 
hindert werden; in der Prasis scheint der einzig mogliche W eg hierfiir darin zu 
bestehen, daB man die Schokolade bei der hochsten Temp., bei der die hochst- 
schmelzenden Fraktionen sich abscheiden konnen, liingere Zeit yerarbeitet u. dann



1925. II. Hxvl. N a h r u n g s m i t t e l ;  G e n u s z m i t t e l  u s w . 101

die Temp. sehr langsam sinken liiBt, was durch prakt. Verss. mit Kakaobutter be- 
stStigt wurde. Je  yollstiindiger die Abscheidung, je  hoher die Temp. (innerhalb 
der entsprechenden Grenzen), je  langer die Verarbeitungszeit u. je  langsamer die 
Abkiililung, um so sicherer war die Wrkg. (Journ. Soc. Chem. Ind. 44. T. 77 
bis 86.) G r o s z f e l d . '

B. Avenati-Bassi und G. A. Bravo, Analyse von Eigelb. Die wichtigsten 
Kennzahlen werden nach dem Schrifttum mitgeteilt u. teilweise durch eigene Unterss. 
ergiinzt. Eigelb ist ein guter Niihrboden fiir Kleinlebewesen u. erleidet durch die- 
selben oftmals Zerss. Diese werden beschrieben u. die wichtigsten Schimmelpilze 
an mkr. Bildern besprochen. (Bollet. Industria delli Pełli 3. 24—37. Turin.) G ri.

Lucien Leroux, Die Milch und ihre Chemie. Zusammenhitngeńde Darst. der 
neueren Porscliungsergebnisse. (Rey. gen. des Sciences pures et appl. 36. 178 
bis 181.) G r o s z f e l d .'

Chr. Barthel, U ber die Eigenreduktion der Milch. An Verss. wurde gefunden, 
daB in 0 4-freier, keimfreier Milch die Red. des Methylenblaus durch die ais H-Donator 
wirkende Citronensaure (C6H80 7 + I I aO C0IIBO8 (Oxycitronensaure) -f- 2H) heryor- 
gerufen wird, wobei die Milchsalze ais Katalysatoren dienen. (Arkiy for Kemi, 
Min. och Geol. 9. Nr. 19. 1—6.) G r o s z f e l d .

Arthur C. Ragsdale, Charles W. Turner und Samuel Brody, Die Beziehung 
zwischen dem Alter der Milchkiihe und ihrer Butterfettproduktion. (Vgl. R a g sd a l e  
u. T u r n e r , Journ. of dairy science 5. 544; C. 1924. I. 833.) Nach ausgedehnten 
statist. Unterss. ist die Butterfettproduktion zuerst eine Funktion des Wachstums 
der K u h ;ih re  Abnahme nach dem 9. Jah r ist eine Alterserseheinung. Kein Unter- 
schied zwischen den Rassen. Man kann eine Kurye aufstellen, nach der man aus 
einer Fettproduktionsprobe u. dem Alter der Kuh die kiinftige Leistung bercchnen 
kann. (Journ. of dairy science 7. 189—96. 1924. Columbia, Uniy. of Missouri; 
Ber. ges. Physiol. 29. 693—94. Ref. R o s e n t h a l .) W o l f f .

E. Hekma und H. A. Sirks, Uber das Wesen der Fettkiigelchen-Agglutination.
II. Fortgesełzłe quantitative Untersuchung iiber den Einflufi von Blutserum und von 
erhitztem Blutserum a u f die Aufrahmung. (I. Vereeniging tot exploitatie eenśr 
proefzuiyel boerderij te Hoorn 1922 81; C. 1924. II. 769.) Der die Aufrahmung 
fordernde EinfluB des Blutserums wurde an einem groBeren Versuchsmaterial be- 
statigt. Durch ‘/j-std. Erhitzen auf 60° keine, auf 62° deutliche Schiidigung der 
Wrkg., sogar hemmende W rkg. auf die Aufrahmung, besonders bei noch stiirkerem 
Erhitzen (80°). Verss. mit schwachen Salzlsgg. u. Ultrafiltraten des Blutserums er- 
gaben, daB der hemmende EinfluB nicht durch Salz, sondern durch die VerSnderung 
einer yermutlich kolloiden Substanz beim Erhitzen herbeigefiihrt wird. Diese Ver- 
hiiltnisse erinnern (abgesehen von den Tempp.) an gewisse Serumagglutinine. Die 
die Aufrahmung fordernde Substanz des Blutserums wird mit der Globulinfraktion 
groBtenteils ausgefiillt. (Vereeniging tot exploitatie eener proefzuiyel boerderij te 
Hoom 1923. 88—103. Sep.) G r o s z f e l d .

H. A. Sirks, Uber das Wesen der Fettkiigelchen-Agglutination. III. Die Agglu- 
tination der Fcttkiigelchen und ihre elektrische Ladung. (II. yorst. Ref.) Die Unter- 
schiede in der kataphoret. Geschwindigkeit der Fettropfchen der unter gleichen 
Bedingungen untersuchten Milchmuster waren sehr unbedeutend u. der Aufrahmungs- 
fahigkeit nicht parallel gehend. Auch bei kiinstlich schlecht (mittels etwas Mileh- 
saure) oder gut (mittels Traganth) aufrahmend gemachter Milch kein derartiger E in
fluB. Die elektr. Ladung scheint daher weder fiir die Agglutination der Fettkiigel- 
chen noch fiir die Aufrahmung einigermaBen wichtig. Die Ursache der geringen 
kataphoret. Geschwindigkeit der Tropfchen in der Milch, im Mittel ca. 0,45 /tł/Sekunde 
(Potentialabfall 1 Volt/cm), wird auBer bei Milch von hoher Viscosit&t in dem unter 
dem Einflusse der Milchsalze bedeutend erniedrigten Grenzflachenpotentiale der



10 2 H x n . N a h k u n g s m it t e i , ;  G k n t js z m it t e l  tra w . 1925. II.

Fettropfchen gesucht, bei einer durch die MilclieiweiBstoffe yielleicht etwas er- 
niedrigten DE. Die wesentliche Ursache der wechselnden Agglutinationsfahigkeit 
der Fettropfchen in der Milch wurde noch nicht gefundan, doch sclieinen Adsorp- 
tionsvorgiinge dabei von Bedeutung. (Vereeniging tot exploitatie eener proefzuivel 
boerderij te Hoorn 1923. 104— 20. Sep.) G r o s z f e l d .

J. Bongert, Zur Frage der Gesundheitsschadlichkeit der Neutralisation bakteriell 
zersetzter, gesauerter Milch. Vf. nimmt gegen den Zusatz yon Alkalien zu gesauerter, 
bakteriell zersetzter Milch u. gegen die Verwendung solcher Milch ais Nahrungs- 
mittel, insbesondere fur Sauglinge u. Kinder, scharf Stellung u. fordert ein offent- 
liches Verbot des Zusatzes von Alkalien u. Erhaltungsmitteln zu Milch. (Ztschr. f. 
Fleisch- u. Milchhyg. 35. 161—64.) RO h l e .

Nicolaa-L. Cosmovici, Yerhalt sich die bei verschiedenen Temperaturen erwarmte 
Milch ebenso toie die rohe Milch gegen Lab bei Anwesenheit von Oxalat? (Vgl. 
C. r. soc. de biologie 92. 20; C. 1925. I. 1374.) Durch Vermchrung der Osalat- 
menge, die einer mit Lab yersetzten Milch zugefugt wird, yermindert sich die 
Menge des gebildeten Paracaseins (vgl. C. r. soc. de biologie 91. 885; C. 1925. I. 
445). Das Lab (0,5°/oo) vermag die Milch nicht mehr zu koagulieren, wenn seine 
Menge 4°/oo fur Rohmilch, 2%o fiir gekochte Milch erreiclit. Nach Erhitzen auf 
68 u. 75° (Fallungstempp. des Lactoglobulins u. Lactalbumina) yerhalt sich die 
Milch ganz anders wie Rohmilch, nach 75° wie gekochte. Da die Entkalkung 
unterhalb 68° erfolgt, kann sie allein nicht maBgebend sein. Vf. halt folgende 
Schlusse fiir geboten: 1. Ca" ist unbedingt erforderlich fiir die Labgerinnung der 
Milch. — 2. Das neutrale K-Oxalat macht durch Entziehung des an Casein ge- 
bundenen Ca" die Milch ungerinnbar. — 3. Die Wrkg. der W ar me ist eine 
doppelte u. antagonist.: a) Sie wirkt auf das Casein, indem sie es weniger koagulier- 
bar macht; b) sie wirkt auf das Lactoglobulin u. Lactalbumin, indem es sie leichter 
gerinnbar oder leichter durch die Gerinnsel mitreiBbar macht. — 4. Da dieW rkgg. 
von Warme u. Osalat auf das Casein in gleicher Richtung gehen, ist der Minder- 
bedarf an Oxalat fiir die Nichtgerinnung gekochter u. gelabter Milch gegenuber 
gelabter Rohmilch yerstSndlich. — 5. Die- Wrkg. des Oxalats ist derjenigen des 
Fermentes entgegengesetzt. Es kann nicht nur die Koagulation des Caseins, sondem 
auch die der anderen MilcheiweiBstoffe hindern. (C. r. soc. de biologie 92. 130 
bis 132.) S p ie g e l .

Ruhm, Silofutter und Milchgewinnung. Vf. weist auf die Notwendigkeit hin, die 
Milch vor den unangenehmen Riechstoffen des Silofutters zu schiitzen. (Ztschr. f.
Fleisch- u. Milchhyg. 35. 214—15.) T r ć n e l .

L. Lindet, Verwendung von Chlorcalcium bei der Kaseberettung. Die Ver- 
wendung von 1 g CaC]2 auf 1 1 Milch zeitigte bei der Kasebereitung gute Ergeb- 
nisse. Der Quark bildete sich schneller, die Qualitat des Kases wurde besser u. 
die Ausbeute groBer. Im Kase wandelt sich CaCL, in Calciumphosphat um, in den 
Molken in Kochsalz, so daB die Molken gut yerfuttert werden konnten. (Lait 4.
2—7. 1924; Exp. Stat. Rec. 51. 780. 1924.) H a a s e .

Meysałm, Zur Yerfutterung der liiickstande der Garungsindustrie m it besondercr 
Berucksichtigung der Verfutterung an Milchkiihe. Kurze Zusammenstellung der 
Abfallprodd. der Garungsindustrie, soweit sie zur Yerfutterung herangezogen 
werden. Es werden erwShnt Malzkeime, Biertreber, Trockenhefe u. die ver- 
schiedenen Sehlempearten. (Allg. Brauer- u. Hopfenztg. 65. 427.) B r a h m .

Carl Brahm, i i  ber die bei der Sauerfutterbereitung entstehenden fliichtigen 
Fettsauren. I. Mitt. Elektrosilage von Mais. Bei der Einsauerung yon Mais wurde 
aus dem garenden Materiał an fliichtigen Fettsauren Essig-, Propion-, Butter-, 
Valerian-, Methylathylessigsaure u. Capronsaure nachgewiesen, keine Ameisensaure. 
(Biochem. Ztschr. 156. 15—20. Berlin, Landw. Hochsch.) W o l f f .
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Paul Brufere, Schnellpriifung von Mehlen durch colorimetrische Strichproben. Das 
Mehl wird wie beim Pekarisieren behandelt u. dann mit Indicatorlsgg. betupft, 
wobei sich ( (Vergleichsprobcn mit rciner Starkę!) der p [f ergibt. Indicatoren: 
0,04%ig. Lsg. yon Bromthymolblau, Bromkresolyiolett oder Bromphenolblau, ferner 
0,02°/0ig- Lag. von Methylrot. Ein niedriger pn  ist eine Folgę von entweder ein- 
getretener SSuerung oder Behandlung mit Cl2 bezw. Yperit (DiehlorSthylsulfid), 
wobei HC1 frei wird, (Ann. des Falsifieations 18. 161—65.) G r o s z f e l d .

Harry Siiyder und Betty Sullivan, Bestimmung von Feuchtigkeit in Weizen 
und Mehl. I. Vergleichende Best. nach den verschiedensten Methoden (Luftofen, 
Wasserbadofen, Yakuumofen). (Ind. and Engin. Chem. 16. 741—44. Minneapolis 
[Minn.].) G r im m e .

Harry Snyder und Betty Sullivan, Feuchtigkeitsbestimmung in Weizen und 
Mehl. II. (I. ygl. yorst. Ref.) Bestst. von W . in Weizenmehl durch Trocknen 
tiber H2S 04 oder P 20 6 konnen zu falschen Resultaten fiihren, da trocknes Mehl 
aus dem Trocknungsmittel unter gewissen Bedingungen infolgc seiner Hygro- 
skopizitat wieder W. anziehen kann. Trocknung durch Erhitzen iiber 100° kann 
zur Abspaltung yon W. aus dem Molekuł unter Dextrinierung fiihren. Hierbei sind 
Fehler von 1—3% nieht selten. Bei Schiedsanalysen sind stets mindestens 2 Bestst. 
auszufiihren u. die Methode anzugeben. (Ind. and Engin. Chem. 16. 1163—67. 
1924. Minneapolis [Minn.].) G r im m e .

Harry Snyder und Betty Sullivan, Wasserbestimmung in  Weizen und Mehl.
III. (II. -*sgl. yorst. Ref.) Bei der offiziellen Methode nach B r o w n -D u r a l  erhalt 
man W erte, die nur ea. 2% unter denen der Vakuumofenmethode liegen. (Ind. 
and Engin. Chem. 17. 311—14. Minneapolis [Minn.].) G r im m e .

Luigi Borasio, Die Bestimmung der Katalase in  Iteis und ihr Zusamrnenhang 
mit der Keimfahigkeit und Keimenergie. Zur Best. von Katalasen eignet sich am 
besten die Methode yon D u c h o n  u. N e m ć C (C. r. d. l ’Acad. des sciences 174. 
633; C. 1922. IV. 409). Die gefundenen W erte zeigen, daB keine GesetzmaBig- 
keiten zwischen Katalasegehalt einerseits u. Keimfahigkeit bezw. Keimenergie 
andererseits bćstehen. Es ist aber nieht ausgeschlossen, daB dies fur andere 
Enzyme (Phytase, Lipase, Cellulase etc.) eintrifft. (Giorn. Farm. Chim. 74. 29—31. 
57—61.) G r im m e .

J. Froidevaux, Beitrag zur Auffindung von Methoden, die sich a u f die Priifung 
von Veranderungs-, Autolyse- und kunstlichen Jlydrolysenerscheinungen der Natur- 
produkte bcziehen. Von den drei Formen des N im Hydrolysat werden N des un- 
gespaltenen Proteins u. Amino-N indirekt erm ittelt,. NH3 direkt, NH3 -f-  Amino- 
sauren besser durch Formoltitration nach SOr e n s e n  unter Verwendung des Faktors
1,04, ais mit HNOa. NH3 wird entweder in erdalkal. Lsg. bei yermindertem 
Druck dest. oder besser durch einen Luftstrom ubergetrieben. Die Unters. erstreckt 
sich besonders auf Konserven von Fleisch. Bzgl. ausfiihrlicher Beschreibung der 
Arbeitsyorschriften vgl. Original. (Ann. des Falsifieations 18. 83 — 97. 151— 61. 
Paris, Laboratoire Municipal.) G r o s z f e l d .

Badermann, Kasę und Nahrungsmittelbestimmungen. Zusammenfassende Be- 
sprechung der Beurteilungsgrundsatze. (Milchwirtschaftl. Zentralblatt 53. 139—41. 
155— 57. 1924.) R U h l e .

William B. Fink, Detroit, Michigan, Nahrmittel. — Man bereitet einen Teig 
aus Weizenyollkorabrot, Kalkwasser, Malzcstrakt u. Honig, zerteilt den Teig in 
Streifen o. dgl. u. rostet diese, um eine D eitrinierung des Brotmehles zu bewirken. 
(A. P. 1528820 yom 18/8. 1922, ausg. 10/3. 1925.) O e l k e r .

Edmund H. Twight, Fresno, Calif., Nahrmittel, welches in der Weise erhalten
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wird, daB man einen Fruchsaft, dessen Siiuregehalt' auf 0,2—1%  gebraclit ist, sei 
es durch Neutralisation oder durch AnsSuern mit Wein- oder Citronensiiure, bis 
auf etwa 78° Balling konz. u. das Konzentrat dann unter Kuhlung u. Einleiten 
von Luft kriiftig durchriihrt. Es wird ein Prod. von lionigartigem Aussehen u. 
Geschmack erhalten. (A. P. 1531583 vom 15/8. 1922, ausg. 31/3. 1925.) O e l k e r .

Augustę Eug&ne Vasseux, Frankreich, Nakmnigsmittel aus Heferilćkstanden 
der RunkelriibetidcstUlaUon. Die Hefe wird mit Trinkwasser, das frei von schiid- 
lichen Bakterien ist, gewaschen, gepreBt u. getrocknet. (F. P. 585990 vom 20/11.
1923, ausg. 12/3. 1925.) K a u s c h .

B,. Hutchinson, Nottingham, Behandlung von Weizen, Weizemneld u. dgl. —
Um den Glutengehalt des Weizens zu erhohen, erhitzt man die Korner oder das 
Mehl auf eine iiber 50° liegendc Temp., z. B. auf 80—100°, u. zwar in einem Be
li iilter, welcher eine freie Yerdampfung der Feuchtigkeit zuliiBt. W ahrend der Be
handlung kann ein Besprengen des Gutes mit W. u. ein Zusatz von Diastase 
erfolgen. Das Prod. wird dann nach dem Abkiihlen mit unbehandeltem Gut ver- 
mischt. (E. P. 228829 vom 30/7. 1923, ausg. 12/3. 1925.) O e l k e r .

Citizens of the United States, iibert. von: ‘William Y. Cruess, Berkeley, 
Calif., Glasieren von Friichten. Man behandelt die Friichte mit Zuckersirupen vo» 
progressiv steigender Konz., entfernt dann den uberschiissigen Sirup durch Ab- 
tropfenlassen, trocknet, taucht die Friichte in eine Lsg. von Zucker u. Pektin, legt 
sie auf Siebe o. dgl. u. trocknet sie mittels h. Luft. (A. P. 1532476 vom 10/9.
1924, ausg. 7/4. 1925.) O e l k e r .

Nihon Chasei KabusMki Kwaisha, Uji-Cho, Kuse-Gun, Kyoto-Fu, Japan,
iibert. von: Shinji Shimizu, Ogasa-Gun, Japan, Teeexlrakt. — Ein Absud von 
Teeblattern wird im Vakuum konzentriert u. dann in einer offenen Pfanne erhitzt, 
w orauf man die so erhaltene viscose M. durchknetet, u. zwar bei einer Temp., 
welche gerade unter der Kosttemp. liegt, u. sie dann im Yakuiim trocknet u. 
pulyerL (A. P. 1530016 vom 2/4. 1920, ausg. 17/3. 1925.) O e l k e r .

E. E. Libersa, Frankreich (Seine), Konseruieren von Trockeneipulver. Der In- 
halt der Eier wird vor dem Trocknen mii- Kalkwasser oder einer Kalkzuckerlsg. 
vermischt. (E. P. 229669 vom 18/2. 1925. Auszug veroff. 22/4. 1925. Prior. 22/2.
1924.) O e l k e r . 

Frederick A. Jorgensen, Champaign, 111., Behandlung von Milch, Sahneu.dyl.
Man pasteurisiert die Fil. etwa 15 Minuten bei 160° F. u. leitet sie unmittelbar 
danach iiber einen Oberflachenkiihler, wobei man sie der Einw. ozonisierter Luft 
aussetzt. — Es sollen durch diese Behandlung der Geruch, Geschmack u. die Halt- 
barkeit der Milch etc. verbessert werden. (A. P. 1528429 vom 18/8. 1921, ausg. 
3/3. 1925.) O e l k e r .

Milk Oil Corporation, W ilmington, Del., iibert. von: Charles E. North, 
Montclair, N. J . ,  Emulgieren von Milchfett. — Eine Mischung aus gleichen Teilen 
Milchfett u. Trockenmilch wird mit einer solcheu aus Milchfett u. fl. Milch zu einer 
pastenformigen Emulsion yerriihrt, worauf man diese Pastę mit fl. Milch bis zur 
sahneartigen Beschaffenheit verd. (A. P. 1534539 vom 29/5. 1924, ausg. 21/4.
1925.) O e l k e r . 

Milk Oil Corporation, W ilmington, Del., iibert. von: Charles E. North,
Montclair, N. J., V. St. A., Herstellung von Kunstbułter. Man verschmilzt ein ge- 
eignetes Fett, z. B. Rindertalg mit Butter zu einem homogenen Ol, emulgiert dieses 
mit Trockenmilch u. kiihlt die Emulsion so weit ab , daB die Fettkiigelchen .sich 
zusammenballen, worauf man dereń Yereinigung zu einer homogenen M. durch 
einfaches Zusammenpressen bewirkt. (A. P. 1530511 vom 23/4. 1924, ausg. 24/3. 
1925.) . O e l l e r .
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Popper Cutter Company, Inc., V. St. A., Behandlung ron Kdse. (F. P. 584317 
vom 12/7. 1924, ausg. 30/1. 1925. A. Prior. 12/7. 1923. — C. 1924. II. 2099 
[A. P. 1492 388].) K a u s c h .

Jakob Schwarzkopf, Elmshorn, Futtermittel aus Tran und Fischolen. Man 
erhitzt die Ole u. liiBt sie dann von Kleie, Mehl, Olkuchenmehl, Torf usw. absor- 
bieren. (A. P. 1534741 vom 28/10. 1924, ausg. 21/4. 1925.) O e l k e r .

XVII. Pette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
A. Tschirch, U ber Autoxydationen bei Fetten, Harzen, Tcrpenen und Gerbstoffen. 

Autoreferat der diesbeziigliehen Unterss. des Vfs. Eine Tabelle zeigt die Ver- 
anderungen von Verseifungs-, Jod- u. Siiurezahl, sowie des in PAe. Unl. von Kolo- 
phonium, das liingere Zeit der Einw. der Luft unterlag. Die Allgemeingiiltigkeit 
der Theorie von F ie r z  (vgl. Ztschr. f. angew. Ch. 38. 6 ; C. 1925. I .  915) wird be- 
zweifelt, da Pilze auf nicht ranzigen Fetten nur sehr schwer gedeilien. (Chem. 
Umschau.a. d. Geb. d. Fette, Ole, Wachse, Harze 32. 29—31.) H e l l e r .

K. H. Bauer und F. Hugel, Polymerisie>-tes Perilladl. Das untersuchte Prii- 
parat hatte Jodzabl 80,6, war 11. in A., Chlf., Xylol, unl. in A. u. lieB sich nur 
schwer verseifen. Ncnnenswerte Mengen imvcranderten Oles waren nicht mehr vor- 
handen, denn der Acetonauszug hatte Jodzahl 70,9 bzgl. 73,7, daneben aber SZZ. 
von 76,7 u. 83,8. Die Hydrierung der isolierten Fettsiiuren liefertc liauptsiichlich 
Stearinsaure, die mit Permanganat yorgenommene Osydierung der Fettsauren des 
in Aceton.,.^. sowohl wie des in Aceton unl. Anteiles lieferte haupts&chlich Dioxy- 
stearinsdure (F. 130°). Die Best. der Mol.-Geww. lieferte schwankende Werte, von 
denen die in Campher ermittelten stets niedriger warcn ais die in Bzl. gefundenen, 
was in Ubereinstimmung mit W o l f f  (vgl. Ztschr. f. angew. Ch. 37. 729; C. 1924.
II. 2507) steht, dessen Auffassung des Polymerisationsvorganges im allgemeinen zu- 
gestimmt wird, wenn auch die Vff. die kolloidchem. Vorgange ais Folgę chem. Ver- 
iinderungen der Saurekomponente des Óles deuten. (Chem. Umschau a. d. Geb. d. 
Fette, Ole, Wachse, Harze 32. 13—17. Stuttgart, Techn. Hochschule.) H e l l e r .

Erich Wernicke, E in  neues Seifenol, Myrdbolabl. Das nach einem Verf. von 
R. T e r n  hergestellte Ol stellt infolge seinerY erseifbarkeit von 98—99%, der hellen 
Farbę u. der Abwesenheit nnangenehmen Duftes einen wertvollen RolistofF dar, der 
ausschlieBIich aus inliindischen Materialien erzeugt wird. (Chem.-Ztg. 49. 95.) H e .

John Allan und Charles Watson Moore, Eine Untersuchung von Cocosnufiolen 
zusammen mit einer Bemerkung iiber die Ole anderer Palmenarten. Das Ol der 
braunen Testa (parings) der CocosnuB ist in chem. Hinsicht verschicden von dem 
Ol des weiBen Fleisclics (vgl. R ic h a r d s o n , Journ. Ind. and Engin. Chem. 3. 574;
C. 1911. II. -893); das Yerhaltnis der Parings zum weiBen Fleische war bei 42 Proben 
verschiedenster Herkunft wie 1 :9  bis 1 :2 9 , dagegen war die chem. Zus. von 
Cocosfetten verschicdenster Herkunft nahezu gleich. Der Fettgehalt schwankte 
bei den 42 Proben im weiBen Fleische zwischen 57,2 u. 75,0% , in den Parings 
zwischen 22,2 u. 58,6%, sJimtlich bezogen auf einen W assergehalt von 4%. Neuer- 
dings kommen Cocosfette in den Handel, die ganz oder zum Teil aus Parings be- 
stehen, weshalb VfF. die Fette beiderlei Art getrennt fiir sich an den genannten 
42 Proben untersucht haben. Danach schwanken die Iiennzahlen fiir Ol aus:

VZ. Jodzabl
P arin g s ...............................  232,5—253,5 21,5—59,7
weiBem Fleische . . . 213,4—219,3 5,7— 9,3.

Ahniiche Unterschiede. zeigten sich auch bei den Ol en anderer Palmenarten. 
Es war das Yerhaltnis der Parings zum testafreien Fleische (a) sowie der Olgehalt 
der Parings (b) u. des Fleisches (c) bei:
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a. b. c.
Palm kernen ..................... 1 : 5,666 30 7„ 56 %
P alm kernen..................... 1 : 4,882 33 „ 56 „
Babassukerne . . . . 1 : 5,250 49 „ 65,5 „
Ouricuiykerne . . . . 1 : 4^000 56 „ 70 „
Brasilniisse (Myrtaceae) 1:7,333 41,5 „ 67 „ .

Die Kennzahlen warcn fur:
b. c.

VZ. Jodzahl VZ. Jodzahl
P a lm k e r n e ..................... 240 29,6 230 12,5
Palmkeme . . . . . 244 28,0 229 12,3
Babassukerne . . . . 241 22,8 217,5 10,2
Ouricurykeme . . . . 232,5 30,4 214 10,5
B ra s iln iis s e ..................... 289 104,8 290,5 114,3.

(Vgl. nachst. Ref.). (Journ. Soc. Chem. Ind. 44. T. 61—63. Warrington.) Ru u l e .

E. F . Armstrong, John Allan und Charles Watson Moore, Die Fettsauren 
einiger naliirlicher Fette. I. Die Ole der Cocosnuj). (Vgl. Journ. Soc. Chem. Ind.
44. T. 43; C. 1925. I. 1586.) Es wird zunachst das einschlagige Schrifttum
besprochen. Untersucht wurde das Fett des testafreien Fleisches u. das Fett
der Parings (vgl. vorst. Ref.). Die Fette werden verseift, u. die Fettsauren,
falls ihre Jodzahl unter 20 liegt, in absol. A. gel. (500 g Fett in 1500 g A.); 
man setzt dann 150 g konz. H2S04 zu, kocht 3 Stdn., scheidet die Ester ab u. 
reinigt sie durch Dest. unter yermindertem Druck. Liegt die Jodzahl dagegen uber 
20 (etwa 20—45), so trennt man die Fettsauren durch Umkrystallisieren aus 70%'g- 
wss. A. in einen festen (Jodzahl 2—3) u. fl. Anteil (hohe Jodzahl), den man nach 
G u s s e r o w -V a r r e n t r a p p  in feste u. fl. Sauren zerlegt. Die so erhaltenen festen 
u. fl. Sauren werden dann getrennt fiir sich, wie angegeben, yerestert. Bei weichen 
Fetten u. bei Ólen trennt man die Fettsauren sofort nach G u s s e r o w -V a r r e n t r a p p . 
Die danach erhaltenen Ester werden frak£iqmert destilliert bei 3,5 mm H g u. in 
den einzelnen Fraktionen die Fettsauren festgestellt. Die yerwendeten beiden 
Fette gaben folgende Kennzahlen:

YZ. Jodzahl
P a r in g s ....................................................................  244 36,9
testafreies F le is c h ................................................ 216 6,0.

Der Gehalt der beiden Fette an Fettsauren wurde gefunden zu:
testafreies 

Parings Fleisch 
Palmitinsaure. . . 12% 7,5 °/0
StearinsSure . . .  1 „ (?) 3,0 „ (?)
ÓlsSure..................... 23 „ 5,0 „
Linolensaure . . .  10 „ 1,0 „

Ggw. von Capronsaure konnte nicht festgestellt werden. (Journ. Soc. Chem. 
Ind. 44. T. 63—68. Warrington.) R uhle .

J. Bóeseken und H. J. Ravenswaay, Uber den Brechungsindex des ehinesischen 
Holzoles und die Zusammensetzung der u- und fi-Elaostearinsauren. Bei Bestrahlung 
von chines. Holzol mit einer Quecksilberlampe ist das 01 nach 48 Stdn. in eine feste 
M., das Glycerid der fi-Flaostearinsaure, yerwandelt, F . 58,5° aus A. — Das Holzol 
hat einen sehr hohen Brechungsindex; die Esaltation ist so groB, daB das haupt- 
sachliehste Glycerid des Óles nicht eine Saure mit 2 Doppelbindungen (isomere 
Linolsaure) enthalten kann, selbst wenn man annimmt, daB die beiden Doppel
bindungen konjugiert sind. Das Glycerid der /?-Elaostearinsaure hat eine noch

testafreies
Parings Fleisch

Caprylsaure . • • 2 %(?) 9,5%
Caprinsaure . . . 2 „ 4,5 „
Laurinsaure . • • 2 8 ,, 51 ,0 ,,
M yristinsaure. . . 22 „ 18,5 „
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hohere Exaltation. Die Siiure des ehines. Holzoles enthiilt demnach hochstwahr- 
scheinlicli 3 konjugierte Doppelbindungen. Zum Vergleicli wurden u- u. j-j-Elao- 
stearinsaure u. der Atliylester der «-S;iure dargestellt u. ihre Mol.-Refr. u. die der 
Linolsaure gemesaen. Letztere erhalt man durch Debromierung der Tetrabrom- 
stearinsaure (F. 115°), welche man leicht durch Bromierung der Siiuren des Mohn- 
dlca erhalt. Die Exaltationen der D eriw . aus dem Holzol sind auBerordentlich 
groB, wahrcnd die Refraktion der Linolsiiure normal faat oline Exaltation ist. Be- 
statigt wird das Vorhandensein von 3 Doppelbindungen in den Eliiostearinsauren 
durch Messung der H-Aufnahme bei der kata ly t Hydrierung iiber Ni. Die U- u. 
^-Eliiostearinsauren haben demnach folgende Zus.: CH3(CH2)3CH : CH-CH : CU 
CH : CH(CHj); -COOH. Die zu niedrige Jodzahl dieser Sauren erkliirt sich aus dem 
Vorhandensein von 3 konjugierten Doppelbindungen, welche sich anomal gegen 
Halogen verhalten. (Rec. trav. chim. Pays-Bas 44. 241—43. Delft, Techn. Hoch- 
schule.) Z a n d e r .

Harry E. Dubin, E in  wohlschmeckendcs Dorscldebertrankonzentrat mit den thera- 
peutischen Eigenscliaften des Lebertrans. (Vgl. Proc. of the soc. f. exp. biol. and med. 
21. 958; C. 1925. I. 1622.) Durch Ausziehen des Lebertrans mit Essigsaure oder 
HCOOH wurde an Menge etwa 5% des Tranes ein Extrakt erhalten, dieser verseift 
u. aua der Seife mit A. das Konzentrat ausgezogen. Bei dem Verf. ist Luft- 
abschluB zur Haltbarkeit des Prod. notig. Ausbeute 0,01 %  des Tranes von prakt. 
der gleichen Wirksamkeit wie die urspriingliche Menge des frischen Tranes. Braune 
halbkrystaWin. Pastę, mit Zucker in Tabletten zu pressen. Giinstige Tierverss. 
(Journ. Amer. Pharm. Assoc. 14. 215—19. New York City, H. A. M e t z  Research 
Lab.) G r o s z f e l d .

Julius Barth, Das moderne Fettschmelzverfahren. (Seifensieder-Ztg. 52. 233 bis 
235. —  C. 1925. I. 2196.) H e l l e r .

0. F., Uber Kunstwachse. Kennzeichnung der Rohstoffe u. Mitteilung mehrerer 
Rezepte. (Allgemeine Ol- u. Fett-Ztg. 22. 225—26.) H e l l e r .

G. Knigge, Was versteht man heute unter Kernseifel W eder die Definition 
des amerikan. Bureau of Standards (Merkblatt Nr. 129) noch die der Handels- 
kammer Berlin von 1922 u. 1924 sind einwandfrei. Ausschlaggebend ist die Art 
der Darst., die einer endgiiltigen Festlegung des Begriffs zugrunde gelegt werden 
muB. (Allgemeine 01- u. Fett-Zeitung 22. 208—9. Berlin-Lichterfelde.) H e l l e r .

J. Altenburg und E. Hoyer, Das fermentative Fełtspaltung8verfahren. (Chem. 
Umschau a. d. Geb. d. Fette, Ole, Wachse, Harze 32. 45—46; Seifensieder-Ztg. 52. 
155—56. — C. 1925. I. 1659.) H e l l e r .

E. 0. Rasser, Wollwasche und Wollfettextraktion. Vf. verwirft die noch meist 
angewandte alkal. Wollwasche u. empfiehlt statt dessen das Verf. von N e t z , das die 
weiteren Operationen, wie Farben, Klopfen, W alken dadurch giinstig beeinfluBt, 
daB auf der Faser keine Fettschicht mehr vorhanden ist, wohl aber noch im Innem. 
Eingehender beschrieben wird feraerhin das D .R .P . 286244 der Firma B e i e r s - 
d o r f  & Co., Hamburg. (Chem.-Ztg. 49. 73—75. 94—95.) H e l l e r .

Louis- Perin, Entfettung der Prefikuchen. Das Fett ist in den Prepkuchen eine 
unerwiinschte Beigabe, weil es die Kuchen leicht ranzig macht u. weil sich dieser 
Geschmack leicht auf das Fleisch u. die Milch der damit gefutterten Tiere tiber- 
trSgt Vf. empfiehlt daher die Entfettung der PreBkuchen durch 'geeignete Losungs- 
mittel, yon dęnen das Aceton am gunBtigstcn arbeitet; es hinterlaBt die PreBkuchen 
in unverandertem Zustande; die Trennung von Fett u. Aceton erfolgt durch Zu- 
gabe von W ., wobei alle Verunreinigungen, die das Aceton zugleich mit dem Fette 
aufnahm, im Aceton verbleiben, wahrend sich das Fett in reinem Zustande ab- 
scheidet. Die Acetonwassermischung wird abdestilliert, wobei das Aceton bis auf 
einen Rest von 0,5% wiedergewonnen wird. (Ind. chimiąue 12. 106—7.) R 0H L E .
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Geo. D. K in g , Qualiłative Priifung von Ziwker in Seife. Man lost 10 g Seife 
in 150 ccm W ., gibt 0,5 bis 1 ccm dieser Lsg. zu 1 ccm einer 20°/oig. alkoh. Lsg. 
von eć-Naphthol u. unterschichtet dieses Gemisch mit konz. H ,S 04. Das Auftreten 
eines violetten Ringes an der Berulirungsstelle beider Fil. zeigt die Ggw. yon 
Zucker an. (Chemist-Analyst 1925. Nr. 43. 5. Oakfield [N. Y.].) R O h l e .

B en jam in  Joach im , Bestbnmung icasserfreier Seife in einem Schmierfett. Man 
bestimmt zunachst die f r e ie n  F e t ts i iu r e n  durch li. Ausziehen von 10 g mit 
einer neutralgestellten Mischung aus 10 ccm 950/0ig. A. -f- 90 ccm Bzl., Filtrieren, 
Yerdiinnen mit 25 ccm 50%ig. A. u. Titrieren mit 0,1-n. NaOH gegen Phenol- 
phthalein. Berechnen auf ccm Lauge je  1 g Einwage (A). Zur Best. der g e- 
b u n d e n e n  F e t ts i iu r e n  werden 5—10 g Fett in kleinem Becherglase mit 2 g ge- 
pulyertem K H S04 unter ofterem Umrulnen 10—20 Minuten lang erhitzt, Zugeben 
von weitercm 1 g KHSOł( 5 Minuten erhitzen, nach dem Erkalten in Bzn. gel., 
durch W atte filtrieren. Zugeben yon 60 ccm neutralem 95°/0ig. A., 10 Minuten lang 
unter RiickfluB erhitzen u. li. gegen Phenolplithalein mit 0,1-n. NaOH titrieren. 
(B =  ccm Lauge je 1 g Einwage.) B — A =  ccm Lauge fur gebundene Fett- 
siiuren je  1 g Einwage. Zur B e st. d e r  S e if e  verd. man die titrierte Lsg. B mit 
W . auf 50°/oig. A., laBt nach kraftigem Schutteln im Scheidetrichter absitzen, zieht 
die verd. alkoh. FI. ab u. schiittelt sie nocli zweimal mit je  25 ccm Bzn. aus. Alkoh. 
FI. fast zur Trockne yerdampfen, mit W . auf 100 ccm aufnehmen u. h. mit H2S 04 
(1 : 10) zers. FettsSuren mit A. ausschiitteln, Zugeben von 80 ccm 95°/0ig. A. zur 
ather. Lsg. u. gegen Phenolphthalein mit 7 ,0-n. NaOH titrieren. C =  ccm Laugen- 
yerbrauch je  1 g Einwage. Lsg. im Vakuum zur Trockne yerdampfen, 10 Minuten 
bei 105° trocknen u. ais Natronseife wiegen (S Gramm). 1 ccm 0,1-n. NaOH ent- 
spricht S : C g Natronseife u. das Aquivalentgewicht dieser Seife (S : C) • 10000, 
bezw. einer Kalkseife [(S : C) • 10000]— 3. — Zur B est. des  g e b u n d e n e n  
M e ta l ls  wird die filtrierte alkoh.-benzol. Lsg. zur Trockne yerdampft u. der Ruck
stand yerascht. In der Asche bestimmen des Metalls, berechnen auf Originalfett. 
(Ind. and Engin. Chem. 16. 725—26. 1924. St. Brons [N. Y.].) G b im m e .

J . D avidsohn, Dnverseiftes Neutralfett': ' 'Krit. Bemerkungen zu der Arbeit von 
K n ig g e  (Ztschr. Dtsch. 01- u. Fettind. 44. 593; C. 1925. I. 587). (Ztschr. Dtsch.
Ol- u. Fettind. 45. 17. Berlin-Schoneberg.) H e l l e r .

GL K n ig g e , Unverseiftes Neutralfett. (ygl. vorst. Ref.) Erwiderung. (Ztschr. 
Dtsch. 01- u. Fettind. 45. 17—18. Berlin-Lichterfelde.) H e l l e r .

Jacques Duclaux, Frankreich (Seine), Reinigen und. Entfdrben von Fet ten und 
Ólen. Man lost die Fette u. Ole in einem geeigneten Losungsm. u. unterwirft sie 
dann einer fraktionierten Dialyse. (P. P. 585217 vom 2/11. 1923, ausg. 23/2. 
1925.) O e l k e r .

Technical Research Works Limited, London, iibert. von: Ernest Joseph 
Lush, London, Herstellung und Ilegeneńerung v m  bei der Fetthartung u. dgl. ge- 
brauchter Katalysatoren. Die Metallkatalysatoren werden mit einem Hypochlorit 
behandelt, gewaschen u. mit H» reduziert. (A. P. 1533932 vom 10/3. 1924, ausg. 
14/4. 1925.) K a u s c h .

Kurt Brosemann, Berlin-Karlshorst, Herstellung von Seifen, dad. gek., daB 
ihnen bei oder nach ihrer Herst. substituierte Harnstoffe oder Thioharnstoffe zu
gesetzt werden. — Die Seifen, welche sich gegenuber den bekannten Schwefel- 
seifen durch das Fehlen des unangenehmen Geruches u. der unangenelimen dunklen 
Farbę auszeichnen, sollen medizinische Verwendung finden. (D. R. P. 412424
KI. 23 e yom 5/3. 1922, ausg. 21/4. 1925.) O e l k e r .

J. D. Riedel A.-G., Deutschland, Spalten von Fetten, Ólen und Wachsen. Es 
werden ais Fettspalter aromat. Sulfosiiuren yerwendet, welche im Kern ein- oder
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mehrmals durch KW-stoffreste, insbesondere aolche mehrkerniger KW-stoffe eraetzt 
sind. Die Sake u. funktionellen D eriw . dieser Sulfosauren eignen aich ebenfalla 
fur den genannten Zweck. (F. P. 586024 vom 17/9. 1924, ausg. 13/3. 1925.
D. Prior. 14/11; 1923.) _ O e l k e e .

American Cotton Oil Company, New York, iibert. von: Victor Hugo Gott- 
schalk, Chicago, Seife. H. gesehm. Seife wird zerataubt u. getrocknet u. die 
trocknen Seifenpartikeln werden zu Pulver gemahlen. (A. P. 1532693 vom 26/8. 
1920, ausg. 7/4. 1925.) K a u s c h .

John E. Catlett, San Francisco, Reinigungs- und Poliermittel, bestehend aus 
Aschen von Reisachalen, gewóhnlichem Seifenpulver, Rohrzucker, NaCl, einem 
Bindemittel (Mehl) u. W . (A. P. 1533386 vom 12/6. 1923, ausg. 14/4. 1925.) K a.

Eusebe Schneider, Frankreich (Doubs), Seife, welche durch Yermischen von 
weiBer Seife mit Terpentin, A., Oehsengalle, Alkali, Eigelb u. Sommiereerde er
halten wird. — Die Seife kann zum Entfetten u. Avivieren yon Farben dienen. 
(F. P. 585398 vom 27/8. 1924, ausg. 26/2. 1925.) O e l k e e .

Edmund Kurek und Rudolph E. Pospisil, Chippewa Falls, Wisconain, Ge- 
winnung von Fett und Casein aus Abfallkase. Man behandelt den Kiise in fein 
yerteiltem Zustande in einem Extraktionsapp. mit einem Fettlosungsm., scheidet die 
Fettlag. durch Zentrifugieren ab, entfernt das Losungsm. durch Deat. zwecka Iso- 
lierung dea Fettea, waacht den im Estraktor verbliebenen Riickstand (Casein) mit 
w. W. aus u. entfernt dann letzteres ebenfalls durch Zentrifugieren. (A. P. 1534 400 
yom 18/7. 1923, ausg. 21/4. 1925.) O e l k e e .

- - " S  .
X V m . Paser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose; 

Kunststoffe.
Chr. Eberle, Einflufi des Hochdmckdampfes a u f die Dampfanlagen der Zellstoff- 

industrie. Fiir Zellatoffabriken kann unter n. Verhaltnissen schon mit Anwendung 
eines Kesseldrucks von etwa 30 at., einer Dampftemp. von 375° mit einstufiger 
Gegendruckmaachine eine vollkommene Ausnutzung des Maachinendampfes zu Heiz- 
zwecken erzielt u. damit erreicht werden, daB der fiir die Krafterzeugung erforder- 
liehe Warmeaufwand nur etwa 10% der insgesamt erzeugten Wiirme betrggt. 
Dieser gunstige Grenzzuatand fiir den W armeverbrauch wird bei Anlagen mit 
anniihemd gleichmaBigem Dampfverbrauch u. zweistufigen Maachinen schon bei 
geringem Anfangsdruck erreicht. (Papierfabr. 23. Verein der Zellstoff- und Papier- 
Chemiker u. -Ingenieure 225—29. Darmstadt.) S 0 v e e n .

P. Victorow, Die Einwirkung starker Natronlaugen a u f Leinengarn und 
Gewebe bei der Mercerisation. (SchluB von M e l l ia n d s  Textilber. 6. 169; C. 1925.
I. 2266.) Die Festigkeit unter verschiedenen Bedingungen mit NaOH-Lsg. be- 
handelten Gewebes wird nicht erhoht, aondern herabgeaetzt, im Hochatfall um 10%• 
Bei Yerss. im GroBen unter Spannung wird aich diese Festigkeitaabnahme ver- 
meiden lasaen. Spannen erhoht den Glanz. Bei 1-std. Behandeln mit NaOH 
30° B. unter Spannung wird die Aufnahmefahigkeit fiir aubstantiye Farbatoffe um 
^0%, von Indigo um 23% geateigert, die Tanninaufnahme ist beim Behandeln ohne 
Spannung um 23% hoher. Daa unter Spannung behandelte Gewebe nimmt unter 
den oben genannten Bedingungen bei gleicher Ausfarbung wie das un behandelte 
weniger FarbatofF auf. Die Ersparnis an Farbstoff ist etwa 40%. (M e l l ia n d s  
Textilber. 6. 251—53.) SO vern.

S. R. Trotman und R. W. Sutton, Die Zersłorung von Wolłe unter dem Ein- 
flufi der Aimosphare. Wolle wird durch Mikroorganismen leicht angegriffen, sporen- 
bildende Bacillen, besonders die, welche Gelatine yerfliissigen, schadigen am 
meisten. Coccen sind weniger achadlich alB Bacillen. Yon Schimmelpilzen wirkt
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Penicillium nur wenig zerstorcnd. Die verschiedenen Organismen wirken yer
schieden stark zerstorend, ihr Wachstum hiiugt mit der p H zusammen. Die Bakterien 
zerstoren zunachst die Epithelsehuppen, legen dann die Kindenzellen frei u. zer
storen schlieBlich die Faser yollstiindig. Durch Bakterien geschiidigte Gewebe 
haben eine erhohte Affinitiit fiir saure u. direkte Farbstoffe, werden aber un- 
gleielimaBig gefarbt. Bei nasser Behandlung geben sie melir 1. Stoffe ab ais un- 
yersehrte Gewebe, beim Chloren, Bleichen usw. entstehen also groBere Yerluste. 
Feuc.htes Lagern fiihrt allgemein zu Schiidigungen durch Bakterien. (Journ. Soc. 
Dyers Colourists 41. 121— 27.) S O y e r n .

Kehren, Wollschutz. Das Egalisal der C h e m isc h e n  F a b r ik  G ru n a u  A k t.- 
G es. wird empfohlen. (Ztschr. f. ges. Textilind. 28. 212—14.) S 0 v e r n .

E. Belani, Die Vorwai~mung der Verbrennungsluft in den Dampfanlagen der Zell
stoff- und Papierinduslrie. Fortsetzung u. SchluB zu Papierfabr. 23. 50; C. 1925.1. 2126. 
(Papierfabr. 23. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. Ingenieure. 66—70.) SU.

Rudolf Lorenz, Neuere Forschungen a u f dem Gebiete der Papierleimung. 
(Wcbbl. f. Papierfabr. 56. 3 2 2 ; C. 1925. I. 2267.) Dem Vorschlage T e i c i i e r s ,  bei 
hartem Fabrikationswasser stark konz. Leimmilch lierzustellen, die Harzseife direkt 
in den Hollander einzutragen u, den Hollander moglichst steif einzutragen, wird 
widersprochen. Angaben iiber die Als(S04)3-Flockung im Hollander u. uber die 
Harzleimung mittcls KolloidmUhlen. (Papierfabr. 23. Verein der Zellstoff- u. Papier- 
Chemiker u. -Ingenieure. 2 0 5—8. Tharandt b. Dresden.) S O y e r n .

Arrigo Linari, Das Waschen von Cellulose im Hollander. Das W aschen der 
Cellulose im Hollander bietct in der Praxis grofie Yorteile u. gestaltet sich einfacher 
ais jedes andere Verf. (Giorn. di Chim. ind ed appl. 7. 1 34—37. Bussi.) G rim m e .

Rudolf Sieber, Uber das warmetechnische Verhalte>i des Sulfitkochprozcsses. 
(Wchbl. f. Papierfabr. 56. 192; C. 1925. I. 1825.) Angaben iiber Umrechnung des 
Warmebedarfs von Wiirmeeinheiten auf Dampf, W irkungsgrade u. warmetechn. 
VergleichsmaBstSbe fur die Kochung, den Wiirmeverbrauch der Kochung unter 
yerschiedenen Bedingungen, den EinfluB des Oberlaugens u. des Wassergehalts der 
Holzspane auf den Warmeyerbrauch. (Wcbbl.. f. Papierfabr. 56. 217—19. 297—301. 
453—56. Kramfors.) S u y e r n .

F. M uller, Die Kunslseide in  ihrer Beschaffenheit ais Fehlerąuelle fiir mif3- 
lungenc Ausfarbungen. Mangel der Kunstseide zeigen sich bereits deutlich am un- 
gefarbten Strang, noch mehr u. bis in jede Einzelheit im rob yerwebten Zustande. 
Am schlechten Ausfiirben tragen meist Strukturfehler der Seide Schuld. Sie sind
in der Erzeugungsweise der Kunstseide zu suchen. (M e l l ia n d s  Textilber. 6. 
249—50.) S O y e r n .

Erwin Schmidt, Uber Rostgasanalyse. Die iiblichen Methoden werden krit. 
besprochen. Bisher gibt die Franksche Methode, von der eine Ausfuhrungsform 
beschrieben wird, ais einzige wirklich zuyerlassige Werte. (Papierfabr. 23. Verein 
der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure. 2 2 9—32. Mannheim-Waldhof.) SO.

H. Schwalbe, Mcperimentelle Ergebnisse bei der Bestimmung von Harz und Fett 
in  Zellstoffen. Ein ExtraktionsgefaB aus Stahlrohr, in welchem mit A.-Bzl. unter 
Schutteln bei etwas uber dem Kp. des Losungsm. liegender Temp. extrahiert wird, 
ist besprochen. Das Arbeiten mit dieser Vorr. lost alles Harz u. Fett. Zahlen sind 
mitgeteilt. (Papierfabr. 23. Yerein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure. 
2 4 6 — 47. Heidenau.) SO y e b n .

R. Sieber, Zellstoffpriifung mit der gropen Lampenschen Kugebniihle. Die Lampćn- 
muhle gibt gute Vergleichszahlen, gegenuber der JA R R -M iih le  ist der Ubergang von 
Porzellan zu Metali ein Fortschritt. Einzelheiten uber Abpressen u. Trocknen der 
Zellstoffbliitter. (Papierfabr. 23. Verein der Zellstoff u. Papier-Chemiker u. -Inge
nieure. 245 . Kramfors.) SO yERN .
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H. Schwalbe, Die Bestimmung der relalwen Festigkeit von Zellstoff m it der 
Lampenmiihle. In  der Lampenmiihle wird der Halbstoff in einer Kugelmiihle mit 
einer Kugel eine bestimmte Zeit ohne Riieksicht auf den Mahlgrad gemalilen, aus 
dem Stoff werden Bliitter geformt, die auf dem Ashcroft- oder Mullentester gepriift 
werden oder dereń ReiBliinge bestimmt wird. Die Muhle ist zur Best. der relativen 
Festigkeit sehr geeignet. (Papierfabr. 23. Yerein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker 
u. -Ingenieure. 234—41. Heidenau.) S O v e r n .

C. G. Schwalbe, Trockenbestimmung. Das Erhitzen im Wageglas auf 105°, im 
Yakuumtroekenapp., durch Dest. mit KW-stoff u. nach OBERHILLER im Luftstrom 
wird besprochen. Die letztgenannte Methode ist zuyerliissig besonders fiir groBe 
Massen, schnell u. schont das Materiał. (Papierfabr. 23. Verein der Zellstoff- u. 
Papier-Chemiker u. -Ingenieure. 233—34. Eberswalde.) SO v e r n .

A. Sieber, Beitrdge zur Analyse und Betriebskontrolle in  Sulfitzellstoffabriken. 
Angaben iiber die Analyse der Gase von Kies- u. S-Ofen sowie uber die Kontrolle 
der Kochung. (Papierfabr. 23. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Inge- 
nieure. 209—15. Kramfors.) S0V ER N .

£xportingenieure fiir  Papier und Zellstofftechnik G. m. b. H., Deutsch- 
land, Leimcn und Impragnieren von Papier, Pappe usw. mit tierisćhem Leim, Gelatine, 
Casein usw. Man liiBt das Papier in dem Łeimbad u. erwiirmt es auf 40° so lange, 
bis die ImprSgnierung yollstiindig ist. (F. P. 581080 vom 3/11. 1920, ausg. 21/11.
1924. D. Prior. 28/9. 1920.) K a u s c h .

Papieriabrik KÓslin Akt.-Ges., Koslin i. Pommern, Sicherheiłspapier, be- 
stehend aus zwei durch Zusammengautschen yereinigten Yolldeckbahnen u. zwischen 
diese gelagerten, auf teilweise yerdecktem Sieb gearbeiteten Mittelteilstiicken. — 
Das neue Papier gewahrt groBte Sieherheit gegen Nachahmung, da zu seiner 
Herst. eine Papiermaschine notwendig ist, die mit besonderen Einrichtungen ver- 
sehen sein muB. (D. R. P. 412381 KI. 55 f  vom 3/2. 1923, ausg. 18/4. 1925.) ' Oe.

Theodor Schmiedel, Nurnberg-Doos, Reinigung von Abfallscliwefelsaure, z. B. 
der Pergamentpapierfabrikation, dad. gek., daB die Saure konz., darauf mit geringer 
Menge H2S behandelt, filtriert u. alsdann zweckmaBig mit einer geringen Menge 
eines Oxydationsmittels zwecks Nachbleichung yersetzt wird. (D. R. P. 412923 
KI. 12 i vom 1/5. 1924, ausg. 28/4. 1925.) K a u s c h .

Paul Flaig und Karl Flaig, Basel, Schweiz, Herstellung kiin-stlicher Blumen. 
Auf einen der Blumenform entspreehend zugerichteten, erwiirmten Grundkorper aus 
weicliem Materiał, wie Papier, wird eine lieiBe fl. Wachsmasse mittels eines Zer- 
staubers aufgeapritzt: man kann aueh mehrere yerschieden gefiirbte Wachsmassen 
aufeinander aufspritzen. (Schwz. P. 108061 vom 24/4. 1924, ausg. 1/12. 1924.) Fz.

William Andre Audibert, Frankreich, Papicrstoff' aus harzigem Holz. Das 
Holz wird in einem gesehlossenen GefiiB untergebracht, dieses evakuiert u. dann 
liiBt man A., CS2, Bzl., Aceton, A., Terpentin oder ein anderes Harzlosungsm. in 
Ggw. von fl. oder gasformigem NH3 eintreten, worauf man mit einer 0 2-haltigen 
Lsg. wascht. Dann wird das Holz auf Papierstoff (Cellulose) weiter yerarbeitet. 
(F. P. 584828 yom 21/8. 1924, ausg. 14/2. 1925.) K a u s c h .

Aktiengesellachaft fiir Zellstoff- und Papierfabrikation (Erfinder: Max 
Steinschneider), Aschaffenburg, Aufarbeitung von Sulfitablauge, 1 . dad. gek., daB 
zwecks Wiedergewinnung des S die zur Trockne eingedickte Ablauge bei Tempp. 
unter 250° unter yermindertem Druck abgeschwelt wird. — 2. dad. gek,, daB der 
gewonnenę Halbkoks ohne Zusiitze auf hohere Tempp. im Vakuum erhitzt wird. 
(D. R. P. 412697 K I. 12 i vom 25/10. 1923, ausg. 25/4. 1925.) K a u s c h .

Courtaulds Limited, London, Behandlung von Kunstseide (einschliefjlich Vis- 
coseseide, Kupferoxydammoniakseide und JYitrocelluloseseide), dad. gek., 1 . daB die
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Kunstseide mit einem Schutzstoff, wie Gelatine oder einem anderen; anhaftenden 
Kolloid, dann mit einer Alkalilsg., wie der gewohnliclien Mercerisierungsfl., u. darauf 
mit verd. Saure zur schnellen Entfernung des Alkalis liehandelt wird; — 2. Verf. 
zur Heryorbringung von Mercerisierungswrkgg. auf gemischten Geweben, die aus 
mercerisierbarer Cellulosefaser u. kunstlicher Celluloseseide (einschlieBlieh Viscose- 
seide, Kupferoxydammoniakseide u. Nitrocelluloseseide) zusammengesetzt sind, dad. 
gek., daB man die Kunstseide mit einem SebutzstoS, wie Gelatine oder einem 
anderen anhaftenden Kolloid, behandelt, die so behandelte Seide alsdann in ge- 
eigneter Weise mit der mercerisierbaren Cellulosefaser yereinigt u. die vereinigten 
Kunstseide- u. mercerisierbaren Fasern mit einer Mercerisierungsfl. u. darauf mit 
verd. SSuren zur sclmellen Entfernung des Alkalis behandelt; — 3. daB eine Mer
cerisierungsfl. mit einem Zusatz von Glycerin yerwendet wird; — 4. daB fur die 
Kunstseide ein Schutzstoff yerwendet wird, der mehr oder weniger wasserunloslich 
gemacht ist. — Durch die Behandlung der mit einem Schutzstoff uberzogenen 
Kunstseide mit der Mercerisierfl. wird der urspriingliche metali. Glanz yeriindert u. 
dem der natiirlichen Seide genahert, beim Mercerisicren der gemischten Gewebe 
unter Spannung behalt die Kunstseide ihren urspriinglichen Glanz, wahrend die 
Baumwolle einen erhohten Glanz annimmt; die aufgetragene Schutzschicht aus 
Gelatine kann durch Behandeln mit einer Aluminiumacetatlsg. wasserunloslich ge
macht werden, ein Zusatz von Glycerin zur Mercerisierungsfl. wirkt ais Schutz- 
mittel fur die Kunstseide. (3). H. P. 412164 KI. 8k vom 18/9. 1924, ausg. 17/4.
1925. E. Priorr. 7/12. 1923 u. 16/4. 1924.) _ F r a n z .

Naamlooze Vennootscłiap Hollandsche Kunstzijde Industrie, Breda, 
Holland, (Erfinder: H. Eggert), Herstellung leicht filtrierbarer Yiscoselosungen. 
Man laBt die Alkalilauge auf Cellulose erst im Vakuum u. dann unter Druck ein- 
wirken, die Druckanderung kann wiederholt werden. (Schwed. P. 56863 vom 
16/7. 1920, ausg. 11/6. 1924. Holi. Prior. 13/1. 1920. Zus. zu Schwed. P. 55202;
C. 1925. I 451.) F r a n z .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; BeleucMung; Heizung.
3ł. T. Haslam und E. W. Thiele, Letzter Kongrefi fiir Brennstoffgewinnung und 

-technologie. Sammelbericht. Behandelt werden Kohle, Tieftemp.-Verkokung, Kohlen- 
wasche, Braunkohle, Torf, Explosionsgegenmittel, A. ais Brennstoff, Motorole aus 
yegetabil. Fetten u. Olen, synthet. Brennstoffe, W assergas u. andere gasfónnige 
Brennstoffe u. App. zu ihrer Gewinnung. (Ind. and Engin. Chem. 16. 749—53. 
1924. Cambridge [Mass.].) G r im s ie .

F. Gramme, Kolloidale Brennstoffe. Vf. stellt „kolloidale11 Brennstoffe her, in 
dem er pflanzliche Ole durch ausgebrauchte Gerberlohe, WollschweiB etc. emulgiert 
u. darin pulyerformige feste Brennstoffe suspendicrt. (Chaleur et Ind. 5. Suppl. 
202—12. 1924.) B O r n s t e i n .

Bamag-Meguin, A.-G., „Allkog“, Allgemeine Kohleverwertungs-Ges. m. 
b. H ., Der stehende Schicelofen. Die Arbeiten stellen Erwiderungen u. Erganzungen 
zum gleichnamigen Aufsatz (Stahl u. Eisen 44. 1286; C. 1925. I. 451) dar, in denen 
die Frage umstritten ist, ob durch Steigerung der Ofenleistung eine Yerbesserung 
des Verf. moglich ist. (Stahl u. Eisen 45. 625—31. Butzbach u. Berlin-Siemens- 
stadt.) W i l k e .

A. Thau, Die EnUtehung des Kolcses. Vf. hat Photographien yon Koks in 
yerschiedenen Stadien der Garung hergestellt, an denen die B . der Koksnabt u. 
andere Vorgange der Koksbildung beobachtet werden konnen. (Fuel 4. 169—75. 
Halle.) B O r n s t e i n .

S. Q,varfort, Beitrag zur Klassifizierung der Kohlen, besonders m it Biicksicht 
a u f ihre Yerkokungsfahigkeit. Vf. erzeugt durch Yerkokung der Kohlenproben in
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einem abgeSnderten Lessingschen App. Kokszylinder, dereń Ausselien am oberen 
u. unteren Eude, Verh. bei der Druekprobe u. BeschafFenheit diinner Sclinitte ihm 
zur Klassifizierung u. Wertbest. der Kohlen dienen. (Fuel 4. 154—60. Vartan, Stock- 
holmer Gaswśrke.) BOr k s t e in .

J.-P. Arend und J. Wagner, Die Reaktionsfahigkeit des Kokses. Die Reaktions
fahigkeit ist scharf zu untersebeiden von der Verbrennlichkeit; sie ist nicbts 
anderes ais die Reduktionswrkg. auf CO». Vff. baben versucht, diese Reaktions
fahigkeit zahlenmiiBig festzulegen durch den Ausdruck: Reaktionsfahigkeit bei t° =
Yolumen des reduzierten C02 . . ,

; ----- ■ 100. E m  a b g e m e sse n e s  V o lu m en  (JO , w ird  z uYolumen des flD^6Wflndt6ii OO2
diesem Zweeke mit bestimmter Stromungsgeschwindigkeit iiber den auf die frag- 
liche Temp. gebrachten Koks geleitet u. das entstandene Gasgemisch (COs -f- CO) 
auf COs gepriift. Detaillierte Angaben iiber die Versuelisanordnung im Original. 
Die Unters. yerschiedener Koksproben hat ergeben, daB zwar hohere Porositat die 
Reaktionsfahigkeit erhoht, aber nicht die alleinige Ursache dafiir ist. Hier spielt 
die chem. Natur eine wichtige Rolle. Diese ist bis zu einem gewissen Grade be- 
einfluBbar. Fiir den Gang des Hochofens ist es wiinschenswert, daB ein Koks zur 
Yerwendung kommt, dessen Reaktionsfahigkeit unterhalb 1000° gering ist, da sonst 
der Gehalt der Gichtgase an CO sehr groB wird; hierdurch wird ein groBer Koks- 
verbrauch bedingt. Es ist nach Vff. moglich, einen solchen Koks zu gewinnen, 
wenn bei der Verkokung die Temp. schnell auf ca. 750° gebracbt u. von da all- 
mfihlich auf 1200° gesteigert wird. (Rev. de Metallurgie 21. 585—99. 1924.) B b g .

D. Stavorinus, Einiges iiber Steinkohlenzusammensetzung und SteinkohlenstnMur. 
Durch die neueren Untersuchungsmethoden ist man weiter in das Wesen der Kohle 
eingedrungen. Besprochen werden u. a. Entstehung der Kohlen aus Sapropel u. 
Humus, die vier Kohlenbestandteile Fusain, Durain, Clarain u. Vitrain u. der Oxy- 
dationsindex von Kohlen. (Het G a s  4 5 . 6 8—73. Amsterdam.) G r o s z f e l d .

G. WeiBenberger, Neue Wege der Gaswaschung. I. Das Tetralinverfahren. 
Tetralin wird an Stelle des bisher ublichen Teerols zum Auswaschen des Bzl. aus 
Kokereigasen empfohlen. Es erfordert eine kleinere Apparatur u. gibt ein reineres 
Erzeugnis. (Gluckauf 61. 426—30.) BOr n s t e i n .

Machinefabriek Gebr. Stork & Co., Der Ruths Dampfaklcumulator bei der 
Wassergasherstellung. Darst. der Vorzuge des genannten App. besonders auch 
gegeniiber dem Balcke-Akkumulator. Auch ersterer kann zwecks Erzielung groBer 
VerdampfungsoberfłUche in 2 oder mehr Abteilungen eingeteilt werden u. ist fiir 
groBere Spannungswechsel besser geeignet. (Het Gas 4 5 . 75—76. Hengelo.) G e .

Guido Hradil, Uber schdtzungsweise Bestimmung des Roholausbringens in Ól- 
schiefem. Ais MaBstab fiir den Bitumengehalt eines Ólschiefers wird der Grad 
der Flammbarkeit eines Gesteinssplitters bei Yerwendung einer Spirituslotlampe 
angesehen. Farbę, Aussehen u. Dauer der Aureole, sowie des freien Brennens, 
die Rauchentw. u. das Verh. in der Osydationsflamme des Lotrohrs ermoglichen 
eine annahernde Schatzung des Olgehaltes, die an Hand einer beigegebenen Tabelle 
erfolgt. (Petroleum 20. 2017—18. 1924. Innsbruck.) I I e r z e n b e r g .

A. Guiselin, Von der Theorie zur Yeruiirklichung der Brennstoffsynthese. B e -  
trachtungen uber die neueren Fortschritte auf dem Gebiete der Brennstoffsynthese. 
(Chaleur e t  Ind. 5 . Suppl. 97—162. 1924.) BOr n s t e ik .

Stanley Francis Birch und Woodford Stanley Gowan Plucknett Morris, 
Die Chemie des Petroleums. I. Das Vorkommen von Schwefelverbindungen in  den 
Leichtoldestillaten des Rohols von Maidan-i-naftun. Vff. beschreiben die Isolierung 
u. Identifizierung von einigen Schwefelverbindungen, die in den ersten 36 VoL-o/0 
des Destillats von roliem persisehen Petroleum gefunden wurden. Aus dem Yerh.

VII. 2. 8
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des Rohols bei der Dest. ist zu schlieBen, daB die widerlich rieclienden Verbb. erst 
durch Zers. gebildct werden. Bei 120° erscheint elementarer S  im Destillat. — 
Man unterscheidet zwei Arten yon Schwefelverbb.: saure u. neutrale. Zur ersten 
Klasse gehoren I I2S  u. Mer cap lane, zur zweiten Klasse solche, die mit Mercuri- 
chlorid reagicren, aber noch nicht naher untersucht wurden. Vorliegende Unters. 
bescliSftigt sich wesentlich mit den sauren Bestandteilen, die mit NaOII extrahiert 
wurden („spent Sodalsg.“). Die Dest. yeranlaBt eine fortsclireitende Hydrolyse der 
anwesenden Na-Mercaptide. Hierbei wird jedoch kein H.,S frei, da die Mercaptane 
schwSchere Sauren sind ais H2S. Aus einer Lsg. in KW-stoffcn werden sie nur 
te i lw e is e  durch Ausscliutteln mit NaOH entfernt oder durch Yerdiinnen der 
alkal. Lsgg. bezw. Ausscliutteln mit Petroleum. Die fraktionierte Dest. ergab etwa 
55—60% i-Propylmercaptan, 1S% i-Butylmercaptan u. 9% Fraktionen von niedrigerem 
Kp. (Athylmercaptan?). Vff. neigen zu der Annahme, daB die urspriinglichen 
Schwefelyerbb. eher yerzweigte Ketten ais n. Struktur besitzen. Der in 50%ig. 
KOH unl. neutrale Anteil der „spent soda“ bestand aus organ. Disulfiden (mit 
Spuren yon KW-stoffen), die sich wohl erst wahrend der Extraktion gebildet haben 
werden. Eine andere Erkliirung ihrer B. fuBt auf einer alten Beobachtung von 
B ó t t g e r  (L ie b ig s  Ann. 223. 348 [1884]), daB Na-Athylmercaptid mit S in Ggw. 
von A. bei 100° erhitzt Diathylsulfid u. Na-Polysulfid ergibt. Die Leichtigkeit, mit 
der Mercaptane zu Disulfiden oxydiert werden, ist etwas uberraschend, besonders 
durch den Umstand, daB die yerhaltnismaBig geringe Loslichkcit des Sauerstofia 
in wss. Lsgg. solche erliebliche Einfliisse zeitigt. Die von den Vft’. isolierten Di- 
sulfide sind: Diathyldisulfid, Di-i-propyldisulfid u. Di-i-butyldisulfid.

Y e r s u c h s te i l .  Aus den Fraktionen 50—65° wurde nach melirfacher Dest.
i-Propylmercaptan, Kp. 56—58°, isoliert u. identifiziert. Die Mercurichloridverb.( 
C3H 7ClSHg, Blattchen, F. oberhalb 300°. Mit frisch bereitetem Mercuriosyd erliiilt 
man ein chlorfreies Deriy., C31I~ • S ■ lig  ■ S- C.iH 1, Nadeln, F. 65° (aus yerd. CH3OH).
— Der p-Nitrobcnzylather des Mercaptans Cl0H 13O.2NS bildet gelbe Prismen vom
F. 34° (aus yerd. CHaOH). — Der n-Propyldther, C6HUS, ist eine farblose, beweg- 
liche FI., K p 7(!0 132°. Das durch Schutteln, mit J  erhiiltliclie Di-i-.propyldisuljid 
zeigt Kp. 174,5°. — i-Propylphenylthiocarbamat, NIT• C0H5• CO• S • C3H7, lange farb
lose Nadelbuschel, F. 117—118° (aus Bzl.-PAe.). — Oxydation des Mercaptans mit 
HNOs (1,3) u. Neutralisieren mit BaC03 liefert das Ba-Salz der i-Pi-opylsulfonsaure 
in kleinen weiBen Blattchen.

Aus den Fraktionen 75—90° wurde i-Butylmercaptan yom Kp. 86—88° identi
fiziert, dessen Mercurichloridyerb., CJLjCISHg, unl. Bliittchen bildet. — Di-i-butyl- 
disulfid zeigt Kp. 215°. — i-Butylsulfonsaure (Ba-Salz), wTeiBe Blattchen. — i-Butyl- 
phemylthiocarbamat, Cn H i6ONS, lange, farblose Nadeln, F. 102° (rein F. 111°). — 
An hoheren Mercaptanen konnte aus den Fraktionen 116—118° i-Amylmercaptan 
identifiziert werden. — AnschlieBend an die Unters. werden die relatiyen Acidi- 
taten der yerschiedenen Mercaptane u. des HaS miteinander yerglielien auf Grund 
der Verss., diese mit NaOH der Lsg. in PAe. zu entziehen. n-Propyl- u. łi-Butyl- 
mercaptan sind stiirker sauer ais ihre yerzweigten Isomeren. HsS ist eine viel 
stiirkere SSure. Eine 1/6-n. Lsg. des letzteren in PAe. wird durch Schutteln mit 
5%ig. NaOH Yollkommen entschwefelt. Eine Bestatigung dieser Beobachtung wurde 
auch Btets bei der Isolierung der organ. Schwefelyerbb. aus der „spent soda“ wahr- 
genommen. (Journ. Chem. Soc. London 127. 898—907. Sunbury-on-Thames, Anglo- 
Persian Oil Co.) H o r s t .

E. G outal, Die Darstellung synthetischen Petroleums (Yerfahren von Andry- 
Bourgeois wid Olivier.) Das Yerf. gelit aus vom W assergas aus W. u. billigen 
C-haltigen Substanzen, reduziert das CO katalyt. bei 230° u. Atm.-Druck zu CH4, 
welches im elektr. Ofen gegen 2000° in C2H2 u. Ha zers. wird;- durch katalyt.
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Hydrierung zwischen 150 u. 300° unter halbem Atm.-Druck entsteht daraus ein 
Gemiach yon gasformigen u. geaatt. kondensierbaren Athylen-, cycl. u. Naphten- 
KW-stoffen. • So wird unter Aufwendung von 1 kg Braunkohlen- oder Torf koks 
(mit 20% Asche) ein KW-stoff-Gemisch von 250 g Gewicht u. etwa 2750 W.-E. er
halten, das sich zu einer klaren braunen FI. mit griin-rotem Dichroismus u. starkem 
Petroleumgeruch kondensieren liiBt, yon D.0i8, von der 75% unter 150° dest. Darin 
ist ein groBer Bruchteil sulfonierbarer u. oxydierbarer Substanzen u. eine Menge 
aromat. KW-stoffe, die mit der im Borneoerdol enthaltenen verglichen werden 
kann. Bzl., Toluol u. Xylol zur Fabrikation von Explosiv- u. Farbstoffen konnten 
daraus gewonnen werden. (Chaleur et Ind. 5. Suppl. 90—96. 1924.) B O r n s t e in .

E. H. Brownlee, Die Enluńcklung der neueren Verfahren zum Kracken von 
Petroleum. (Vgl. Chem. Metallurg. Engincering 31. 737; C. 1925. I. 802.) Nach 
eingehender Beschreibung des Burton- u. CroByerfahrens wird der Fleming-Krack- 
prozeB behandelt, bei welchem das angewandte Gasol ebenfalls in der fl. Phase 
gekrackt' wird, jedocli zum'Unterachied vom Burton- u. DubbsprozeB nicht in der 
gesamten Kondensation, sondern nur im Dephlegmator der gleiche Arbeitsdruck 
wie in der Blase herrscht. Aus den die zylindrische Blase yerlassenden Óldampfen 
werden im Dephlegmator die hochsiedenden Anteile durch das einstromende Gasol 
kondensiert u. neuerdings der Blase zugefiihrt, wiihrend die niedrigsiedenden Diimpfe 
■durch ein Ventil gegen zwei kegelformige Waaseratrahlen geblasen werden. Die 
Gasolinausbeuten aollen 50—60% der Beachickung erreiehen; [der Brennmaterial- 
yerbraucbs^betrSgt 8% des Durchaatzes. (Chem. Metallurg. Engineering 31. 812—17.
1924. Pittaburgh, Pa.) H e r z e n b e r g .

A. E. Dunstan und Eobert Pilkethley, Die neue Entwicklung in der Cracking- 
Technik. Ausfiihrliche Darst. der techn. Fortschritte mit Kuryenzeichnungen u. 
Abb. techn. Anlagen der wichtigeren Syateme. (Chem. Weekblad 22, 198—212. 
Meadhurst, Sunbury-on-Thames, England, Anglo-Persian Oil Co., Ltd.) G r o s z f e l d .

Jos. Kouba, Krackdestillation des Erdols von Gbely. Das Erdól von Gbely, 
welches kein Bzn. u. nur unbedeutende Mengen Petroleum (4°/0 vom Kp. 150—250°) 
enthalt u. des3en Asphaltgehalt ebenfalla gering ist (0,25%), erweist sich ais besonders 
widerstandsfahig beim Kracken unter gewohnlichem Druck. Ea wurden beim ein- 
maligen Kracken in einer kleinen eiaernen Blaae 87% Deatillat, 9% Aaphaltriick- 
stand u. 4°/0 Gaa erhalten. Die Jodzahl des Destillates stieg hierbei von 18 auf 32, 
wahrend die YiscositSt von 18,8 E/20° auf 2,3 E/20° u. der Flammpunkt (nach 
M a r c u s s o n ) yon 114° auf 75° sank. Der S-Gehalt blieb gegenuber einem normalen 

.Destillat unyeriindert (0,25%). Die Bzn.-Ausbeute (bis 150° sd.) betnig nur 1°/̂  
(D. 0,755); die Petroleumfraktion des Krackdestillates (von 150—250° sd., D. 0,850) 
12%; wegen der hohen D. desaelben diirfte es nur ala Beimengung zu leichteren 
Olen brauchbar sein. Ein aechamaliges Kracken yermochte nur wenig sowohl an den 
Konstanten, ais auch an den Siedegrenzen dea Krackdestillatea zu andei-n. (Petroleum 
21. 205—6.) H e r z e n b e r g .

O. Weilienberger, Uber Tanksicherung. Beim Fiillen u. Entleeren von Tanka 
■entatehen eineraeits durch die von der austretenden Luft mitgefuhrten Dampfe 
betrSchtliche Verluste, andreraeits konnen durch die neueintretende Luft exploaible 
Gasmiachungen gebildet werden. Yerluste u. Explosionsgefahr konnen yermieden 
werden, indem an den Tank eine Waschanlage angeschlossen wird, durch welche 
die austretende Luft yon. den mitgefuhrten Dampfen befreit wird u. die in den 
Tank cintretende Luft sich mit Dampfen bel&dt, indem sie dieselbe durchstreicht. 
Im Tank wird ein schwacher Unterdruck aufrecht erhalten, um Yerluste durch 
Undichtheiten der Decke zu yermeiden. (Petroleum 20. 2016—17. 1924. Wien.) H zb.

Donald M. Liddell, Raffination vo?i Gasolin in der Dampfpliase. Nach dem 
Verf. von G r a y  (A. P. 1340889) yerlieren die Diimpfe von Krackbenzinen beim

' 8 *
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Durchstreichen einer Schicłit Fullererde die unangenehme Eigenschaft, sich beim 
Stehen źu farben u. Harze abzuscheiden. Die Dainpfe durchstromen den mit Fuller
erde bescliickten „Katalyśatorturm“, aus dem die raffinierten Destillate entweichen> 
wiihrend die durch Polymerisation der Olefine gebildeten Kondensate neuerdings 
der Blase zuflieBen. t>ie Raffinationsyerluste sollen bei diesem ProzeB nur ‘/s bis 
s/4°/0 betragen. Die Leisturig einer Anlage erreicht 100 bis 400 Barrels Gasolin pro 
Toniie Fullererde. (Chem. Metallurg. Engineering 31. 975—76. 1924. New York.) Hzb.

A. Ssachanot"? und N. Waśsiljew, Uber den Parafftngehalt der Erdiilc von 
Grosnyi. (Vgl. S s a c h a n o w , Neftjanoe i ślsinceyoe Chozjajstvo 7. 531; C. 1925. I. 
1035.) Die Paraffinbest. nach H o l d e  (vgl. E n g l e r  u . H O f e r , Das Erdol IV. 18) 
erfordert eine vorherige Dest. des paraffinhaltigen Ols oder Masuts. Das Paraffin 
wird aber dabei teilweise zerstort: so fanden Vff. im Destillat eirles 13,04% Paraffin 
enthaltenden Masuts nur 8,35°/0 Paraffin. Bei dem Paraffingebalt unter 2% ist 
seine Zers. unbedeutend. Bei allen Konzz. des Paraffins kommt pa sehr auf die 
Geschwindigkeit der Dest. a n ; bei rascher Dest. wurden um 30—50% hohere W erte 
ais bei der langsamen erhalten; da die Geschwindigkeit der Dest. sehr schwer 
konstant zu halten ist, so erhSlt mań bei yerschiedeńen Verss. nicht genau iiber- 
einstimmende u. yergleichbare W erte. — Bei Fiillung des Paraffins mittels eines 
A.-A.- oder eines A.-Amylalkohol-Gemisches ohne vorherige Dest. findet man zu 
viel (bis zu 400%) Paraffin, auch dann, wenn die harzigen Bestandteile vor der 
Fiillung von einem Kieselsfiuregel 'wegadsorbiert wurden. Aber bei diesem Verf.
—  im Gegensatz zu dem von H o l d e  — ist der Fehler bei groBten Paraffinkonzz. 
am geringsten. Bessere Anniiherung erzielt man, wenn man das mit A.-Amyl- 
alkohol-Gemiseh gefiillte Prod. wieder mit A.-A.-Gemisch fiillt. — Die Iteinheit des 
gefallten Paraffins nach dem F. zu schatzen ist nicht statthaft, da der F. des 

•Paraffins sehr unempfindlich gegen Fremdatoffe ist: 10% Zylinderol erniedrigen ihn 
von 57,2 auf 56,1°, 9,6% Maschinenol auf 56,0°, 50% Ol auf 48,6 bezw. 49,5°. — 
Nach dem Verf. H o l d e s , da.B sich bei Berucksichtigung der Paraffinzers. wahrend 
der Dest. ais das zweckmaBigste erwies, wurden 45 Proben des Erdols von Grosnyi 
untersucht. Die Proben wurden in „paiIaffSnfreie“ (0,1—0,7% Paraffin, E. des 
Masuts daraus unter —10°), „schwach paraffinhaltige11 (1,5—2,5% Paraffin. E. des 

•Masuts: + 5  bis 20°) u. „stark paraffinhaltige" 0 > 3% Paraffin, E. des 
Masuts uta 30° herum) eingeteilt. (Neftjanoe i slanceroe Chozjstvo 8 . 44—51. 
Grosnyi.) B ik e r m a n .

C. J. Eodman und A. H. Maude, Die Wirkung von Oasen in  Transformatoren- 
, olen. Zu Transformatorenolen eignen sich hauptsachlich Paraffinr u. Naphthen-, 
weniger Asphaltole. Doch auch anfBnglich gute Ole yerlieren oft im Betrieb ihre 
Isolierkraft durch Verschlammung u. werden so unbrauchbar. Vf. wiirdigt zunachst 
krit. die diesbeziiglichen Priifungsmethoden u. teilt dann seine Verss. iiber den 
Gegenstand mit, die in der Hauptsache zu folgenden Ergebnissen gefiihrt liaben: 
Ggw. von Fe, Cr u. Mn befordert die Zers., Hg, Pb, Ni, Co, Ti u. V sind ohne 
EinfluB. Im Sonnenlicht ist die Schlammabsonderung viel starker ais im Dunkeln.

■ Die hauptsachlich entstehenden Prodd. sind Sauren, bei Paraffinolen C,3H.io0 2, 
C15H3(,Os, C17H 3lOa u. C,9H380 2. Man erkennt, daB bei AusschluB von O, die Ole

-also haltbarer sein werden, was esperimentell bestatigt wurde. Doch geniigt ein 
: einfaches Verdriingen der Luft iiber dem 01 durch inerte oder reduzierende Gase 
; nicht, Bchon der beim Stehen an der Luft gel. Os iibt stark zerstorende Wrkgg.
■ auf die Ole aus. Durch langeres Durchleiten von N2 weitgehend von 0 2 befreite 
; Ole blicben auch bei langerem Betrieb unter einer N2-Atmosphare yollig in takt

Zum SchluB wird eine geeignete Apparatur zur Best. der in Olen gel. Gase an- 
gegeben u. abgebildet. (Trans. Amer. Electr. Soc. 47. 18 Seiten. Sep. East Pitts- 
'burgh [Penhs.].) llER TE R .
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C harles van  B ru n t und P. S chuy le r M ille r , Wiederherstellung von Ąuto- 
mobilkurbelol. Zusatz von Metallresinąt u. Steąrinsaure schlagt alle schadlichcn 
Verunreinigujigen nieder. (Ind. and Engin. Chem. 17. 416 — 23. Scheneetady 
[N. Y.].) Grimme.

A lb ert Salathe, Priifung von Turbinenolschlamm. Die Schlammbildung beruht 
auf Oxydationsvorgiingen. Im Schlamm lieBen sich nachwcisen W., I12S 04, organ. 
Sfiuren (aliphat. u. Naphthensauren), ąuBcrdem Ester u. Seifęn. (Ind. and Engin. 
Chem. 17. 414—15. Schenectady [N. Y.].) G r im m ę .

L um et, Die Aumutzung der pflanzlichen Ole. Behandelt die Yerwendbar- 
keit pflanzlicher Ole ais Motortreibole. (Chaleur et Ind. 5. Suppl. 190— 95.
1924.) BO r n s t e i n .

K ohn-A brest, Der Criftigkeit8index und die Yenoendung des Berizins (essence) 
in  den Autonwbilen. Vf. erortert die Bedeutung dieaes Index J , =  C0jC0.2 (ygl. 
C. r. d. lA cad. des sciences 174. 1046) fiir die Beurteilung der W irksamkeit der 
Yerbrennung in den Motoren. (C. r. d. l ’Acad. des sciences 179. 1451— 53.
1924.) R O h l e .

G asin stitu t K arlsru h e , Versuche zwecks Ersatz der teueren Platin-Yerkokungs- 
łiegel durch billigere Metalle bezw. Meiallcgicrungen. Nach Verss. mit Tiegeln aus 
Schmiedeeisen, Nickel u. rohem, sowie alitiertem YjA-Stahl kommt Vf. zu dem 
Schlusse, daB kaum einea dęr bekannten Metalle in solcher Yollkommenheit wie 
das Platin den Anforderungen der Methode genugt. (Gas- u. W aaserfach 68. 230 
bis 231.) BO r n s t e i n .

A. K om arow sk i und A. K ogon, Eine schnelle und genaue Schwcfelbęstimmung 
in Kohlen. In einen 150—170 ccm fassenden Metalltiegel werden eingetragen: 1 g 
Kohle gemengt mit 5 g Gemisch Na^CO.* -f- KMnOj (1 : 1), darauf 5 g  dcsselben 
Gemisches. 30 Min. Erwiirmung unter der Temp. des Rotgluhena. Durchmischung 
des Inhalts mit einem Eisenspatel. Gliihen des nunmehr offenen Tiegels wahrend 
20 Min. unter wiederholtem Umruhren. Auslaugen mit W., Best. der H2S 04 im 
Auszug. Differenz gegen die Methode von E s c h k a  (Verschmelzen mit MgO u. 
Na.2C03 mit .nachtriiglicher Oxydation mittels Bromwasser): —0,11 bis, -f- 0,07% der 
Kohleprobe. (Journ. der Lehrkanzeln der wiasenschaftl. Forschung in Odessa 1925. 
Nr. 4. 5 Seiten. Rusa. Sep.) B ik e r m a n .

D. P. B a rn a rd  und R . E . W ilso n , Taupunkt von Gasolin-Luftgemischen. Zur 
Best. des Taupunktea hat sich die Methode von G r u s e  bestens bewśihrt. (Ind. 
and Engin. Chem. 17. 428—29. Cambridge [Mass.].) G EI1IM]E-

M. W egner, Beitrag zur Bestimmung von Benzol in Benzin-Benzolgemischen. 
Das von K a t t w i n k e l  (Chem.-Ztg. 49. 57; C. 1925. I. 1150) angęgebene Yerf. ist 
imstande zu entscheiden, ob ein nahezu reines Bzl. yorliegt, nicht aber ob ein 
Petroleumdestillat frei ist von Bzl.-KW-stoffen. (Chem.-Ztg. 49. 348. Stuttgart.) J u n g .

Th. von  P e lle n b e rg , Nachweis und Bestimmung von Blei in Benzin. Der 
Nachweia organ. Pb-Yerbh. wie Pb(CsHJ)1 liiBt sich sehr scharf entweder ais PbS 
nach Verbrennen in einem Lampchen u. Kondensieren dęr Verbrennungsgąae 
gegen ein mit W- gefiilltes Reagensglaa oder ala P bS04 nąch Yerbrennęn mit 
KMnO* +  H2S 04 fuhren. Zur quantitativen Beat. yęrbręnnt man mit H N 03 -f- 
H^SOj oder KMn04 -f- HsS 04. Eine yollige Yerbrennung des Bzn. ist nicht er- 
forderlich. (Mitt. Lebensmittelunters. u. Hyg. 16. 47— 53. Bern, Eidgen. Gesi^nd- 
heitsamt.) Gk°SZFELD.

C. PadÓTani und I , ITbaldini, Die Bestimmung von Paraffin in Teeren. Die 
Methode ? baaiert auf der schweren Loslichkeit von Paraffin in Eg. In einem 
geeigneten App. mit Riihrwerk >verden 3—4 g Substanz nut 100—150 ccm (nicht zu 
yiel!) Eg. bia zur yollstandigen Lsg. erhitzt. Beim Abkiihlen scheidet sich das 
Paraffin in weiBen Flocken ab. Stehenlaaaen bei 15°, abfiltrieren, zweimal aua-
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waschen mit Eg., zweimal mit 75°/0ig. A., vom Filter mit w. PAe. (Kp. 60—75°) 
gel., PAe. bis auf einige ccm yerjagen u. im Vakuum erkalten lassen. (Annali Chim. 
Appl. 15. 17—32. Bologna.) G r im m e .

Otto Dnesberg, Uber die Bewertung konsistenter Maschinenfette. Die in den 
„Richtlinien" des Vereins Deutscher Eisenhuttenłeute aufgcstellten analyt. Forde- 
rungen lassen keinen eindeutigen SchluB auf die Schmierfiihigkeit eines Fettes zu. 
Vf. fordert die Angabe der garantięrten Viscositiit des im Fett enthaltenen Mineral- 
oles. (Der Olmarkt 7. Nr. 13. 3.) H e l l e r .

M. Lowenberg, Der „Ados“-Rauchgaspriifer. (Zentralbl. d. Hiitten u. Walzw. 
29. 123—25.) B O r n s t e i n .

A. J. Plaister, Einfache Zahltn ta fd  zur Berechnung des Ileizwertes von Gene- 
rałorgas. Auf Grund der Zahlen fiir den Gehalt des Gases an CO, Hs u. CH, ist 
die Hohe des Heizwerts aus dem einfach konstruierten Schenm abzulesen. (Fuel
4. 153—54.) B O r n s t e i n .

Fernand Rigaud, Frankreich, Behandlung von bituminosem Sa?id und Sand- 
stcin. Man verwendet die Tub-Miihle mit Salzwasser um das Bitumen abzuscheiden.
(F.P. 583593 vom 2/7. 1924, ausg. 17/1. 1925.) K a u s c h .

Alfred Jean Andre Hereng, Frankreich, Deslillalion von Brennstoffen. Man 
fuhrt pulyerisierte Kohle in eine erhitzte Verbrennungskammer mit sovicl Luft ein, 
daB der C nur so viel Oj yorfindet, daB sich CO u. N2 bildet. Diese h. Gase 
leitet man durch die zu destillierenden Brennstoffe. (F. P. 584256 yom 12/10.
1923, ausg. 3/2. 1925.) K a u s c h .

Jean Truille, Frankreich, Brennstoffe. Man mischt Kohlenstaub u. dgl. mit 
einem Gemisch yon Stiirke enthaltendem Mehl, CaO, CaC03 u. Pb(NOs)2 oder 
Pb(CH3COO).2 u. formt die Mischung. (F.P. 584275 vom 15/10. 1923, ausg. 3/2. 
1925.) K a u s c h .

Jakob Strigenz, Milwaukee, W isconsin, Brennstoff, welcher aus Sagemehl, 
-Hartkohle, S, Holzkolile, gemahlenem Feuerstein, Zement, Ol, Petroleum, Bzn., Teer, 
Sand u. Rohzaiz besteht. Die Mischung wi'rff'dnrch Pressen zu Briketten o. dgl. 

•geformt. (A. P. 1531425 vom 19/9. 1923, ausg. 31/3. 1925.) O e l k e r .
S. Samaioe, Stockholm, Feueranziinder, bestehend aus Siigespanen, Paraffin, 

Terpentin u. KC103. (Schwed. P. 56529 vom 15/6. 1922, ausg. 24/4. 1924.) Iv a .
Lorenzo Violini, Falconara Marittima,’Italien, iibert. von: Erminio Josue, 

Ancona, Italien, Briketis aus Holzkolile und Steinkohle, welche besonders zum An- 
feuem von Hoch- u. anderen Ofen, Schmiedefeuer usw. geeignet aind, werden her- 
gestellt, indem man die beiden fein gepulyerten Kohlenarteń, u. zwar je  50 Teile 
mit 20 Teilen KC103, 35 Tin. Gummi arabicum u. 15 Tin. Pech yermischt u. diese 
Mischung formt, preBt u. trocknet. (A. P. 1534962 yom 24/9. 1924, ausg. 21/4. 
1925.) O e l k e r .

Alphonse Chauvet, Frankreich, Brennstoff aus Fichtcnnadeln. Fichtennnadeln 
werden mit W., Ton, Kohlenteer, Kohlenstaub gemisclit u. die Gemisehe werden 
komprimiert u. getrocknet. (F. P. 584310 yom 5/8. 1924, ausg. 5/2. 1925.) K a u s c h .

Allgemeine Yergasungs-Gesellschaft, Deutschland, Destillation backender 
Steinkohle. Man erhitzt die Kohle mit Hilfe inerter Gase oder uberhitztem Wasser- 
dampf auf 325°. (F.P. 583079 yom 24/6. 1924, ausg. 6/1 . 1925.) K a u s c h :

Kohlenscheidungs-Gesellschaft m. b. H., Deutschland, Destillation bituminoser
'Stoffe. Die Destillation wird in zwei miteinander direkt in Verb. stehenden App. 
durchgefiihrt, von denen der eine eine sich drehende Trommel ist, durch die das 
Gut hindurcbgefiihrt w ird, der andere aus einem auf hohere Temp. erhitzten 
Behalterofen besteht. (F. P. 583495 yom 8/7. 1924, ausg. 13/1. 1925. D. Prior. 
24/11. 1923.) K a u s c h .



1 9 2 5 .  I I . H j j -j . B r e n n s t o f f e ; T e e r d e s t il l a t io ń  u s w . 1 1 9

Kohlenscheidnngs-Gesellschaft m. b. H., Deutschland, Destillalion bitwninoser 
Stoffe. Das Gut wird plótzlich einer die n. Destillationstemp. (500—550°) iiber- 
sehreitenden Temp. ausgesetzt. (P .P . 583496 vom 8/7. 1924, ausg. 13/1. 1925.
D. Prior. 28/11. 1923.) K a u s c h .

Harold Nielsen und Bryan Laing, EnglandJ Vergasung und Destillalion 
kohlenstoffhaltiger Sto/fe. Die zu yergasenden Stoffe werden in Staub- oder Pulyer- 
form unter der Einw. raseher Gasstrome dest. (P. P. 586160 vom 14/8. 1924, 
ausg. 16/3. 1925. E. Prior. 17/8. 1923.) K a u s c h .

Staveley Coal and Iron Company Limited, iibert. von: Charles Paxton 
Markham, Destillation fester kohlensto/fhaltiger Stoffe. Kohlen, Schiefer usw. 
werden in einer Schicht einer graduellen u. geregelten Dest. unterworfen, indem 
man sie von oben nach unten fiihrt. Dampf u. Luft werden oben in den Schacht 
in geregelter Menge eingefiihrt. (Aust. P. 10909 vom 31/1. 1923, ausg. 2/10.
1923.) K a u s c h .

Illingworth Carbonisation Company, Ltd., England, Verkokimg von Kohle. 
(F. P. 571888 vom 12/10. 1923, ausg. 26/5.' 1924. — C. 1924. II. 1541.) K a u s c h .

Illingworth Carbonisation Company, Ltd., Manchester, iibert. von: Stewart 
Boy Illingworth, Radyr, Glamorganshire, W ales, Yerkoken von Kohle. (Can. P. 
240898 vom 17/10. 1923, ausg. 17/6. 1924. — Yorst. Ref.) O e l k e r .

L’Air Liqnide Societe Anonyme ponr 1’Etude et l ’Exploitation des Pro- 
cedes Georgea Claude, Frankreich, Reinigung von Koksofengasen u. dgl. Die 
KoksofengMe werden entteert, yon den Staubteilchen befreit, komprimiert u. die 
KW-stoffe daraus durch schwere Ole u. sehlieBlich durch Krcsol o. dgl. entfernt. 
(F. P. 585979 vom 17/11. 1923, ausg. 12/3. 1925.) K a u s c h .

Kohlenscheidnngs-Gesellschaft m. b. H., Deutschland, Aufarbeitwig von 
Halbkoks. Der Halbkoks wird yon der Ascbe u. anderen Fremdkorpem auf 
trocknem oder nassem Wege befreit. (F. P. 583694 vom 11/7. 1924, ausg. 19/1. 
1925.) K a u s c h .

Herman Burgi, Springfield, Mass., und Charles Henry Tenney, Springfield, 
Koks und Leuchtgas. Man liiBt Kohle kontinuierlich durch eine Eetorte, die yon 
■auBen erhitzt ist, herabgleiten; eine Verbrennungszone ist iiber dem Boden vor- 
gesehen u. erhitzte Luft wird unten eingeblasen. Unterhalb der Zone, wo der 
Koks geniigend h. ist, blitst man Dampf ein u. leitet die entstehenden Verbrennungs- 
prodd. u. das Gas aufwarts durch die Kohleschicht. (A. P. 1532300 vom 14/2. 
1922, ausg. 7/4. 1925.) K a u s c h .

Edouard Urbain, Frankreich, Destillationsgasreimgung. Man yerwendet dazu 
absorbierende Kohle o. dgl. (F. P. 584267 yom 13/10. 1923, ausg. 3/2. 1925.) K a u .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik (Erfinder: Rndolf Wietzel und Martin 
Lnther), Ludwigshafen a. Rh., Entsehwefelung von Gasen und Dampfen, 1. dad. 
gek., daB man diese in der Hitze iiber MM. leitet, die ZnO in Verb. oder in 
Mischung mit anderen Stoffen enthalten. — 2. dad. gek., daB man die ZnO ent- 
haltenden MM. in der Hitze, insbesondere unter Druck, ais Vorkontakt bei der 
Ausfuhrung katalyt. Verff. benutzt. — Die MM. konnen auBer ZnO z. B. Metall- 
osyde (CuO, W O„ MoO,, Cr20 3, MnO, FejOs) oder Osyde der Alkali-, Erdalkali- 
u. Erdmetalle enthalten. (D. B,. P. 411389 KI. 26d vom 23/9. 1923, ausg. 27/3.
1925.) O e l k e r .

Jones & Laughlin Steel Corporation, Pittsburgh, iibert. yon: FredW.Wagner, 
Pittsburgh, Pa,, Behandlung des bei der Benzolgeuńnnung erhaltenen Riickstandes. 
Man gibt zu dem nach der Schwefelsaurewfische u. der Abscheidung yon Bzl.* 
Toluol u. Xylolen yerbleibcnden Paickstand Petroleum u. W., erhitzt die M., kiihlt 
sie dan ab, dekantiert nach einiger Zeit das sich abscheidende Leichtol ab, unter- 
wirft die zuriickbleidende halbfeste M. der Dest. zwecks Abtreibung des W. u. ver-
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mischt den Destillationsriickstand mit dem abdekantierten 01. Man erhiilt auf diese 
Weise ein huuptsSeklich aus Cumaron bestehendes 01 von spezif. Gew. 0,88 u. einem 
Flammenpunkt yon 115°, das ein ausgezeichnetes Bohrol darstellt. (A. P. 1534554 
vom 25/4. 1923, ausg. 21/4. 1925.) O e l k e r .

Jones & Laughlin Steel Corporation, Pittsburgb, iibert. von: Fred W. Wagner, 
Pittsburgh, Pa., Behandlung des bei der Benzolgemnnumg erhaltenen Riickstandes. 
Man erhitzt den Riickstand mit W. auf 80°, gibt naeli dem Abkiihlen zu der ent- 
standenen Emulsion 30°/o Petroleum von spezif. Gew. 0,83—0,86 u. laBt die Mischung 
5 Tage stehen, wobei sich eine prakt. feste M. unter einem leichteren 01 absetzt. 
Letzteres wird abgegossen, der Riickstand zwecks Entfem ung des W. auf 200° er
hitzt u. dann abgekuhlt. Man erhiilt eine hauptsiichlich Cumaron enthaltende M. 
von butterartiger Konsistenz, die sich ausgezeichnet zum Schmieren yon Zalinrad- 
getrieben eignet. — Die Konsistenz kann durch Zusatz yon geschmolzenem S zu 
der noch h. M. yerandert werden. (A. P. 1534555 yom 25//4. 1923, ausg. 21/4.
1925.) O e l k e r .

Commanditaire Yennootschap van Koophandel onder de Firma „Gas- 
werken“, Leidschendam, Wassergas. Man yerwendet einen yon innen angeheizten 
Generator, der yon einem Wassermantel umgeben ist. (Holi. P. 7399 vom 12/5. 
1920, ausg. 15/8. 1922.) K a u s c h .

Humphreys & Glasgow, Ltd., Westminster, Engl., Erzeugung von carburiertem 
Wassergas. (Kurzes Ref. nach F. P . 573145. C. 1925. I. 2204.) Die Erzeugung 
des Wassergases erfolgt unter Yergasung yon Schwerol mit einem Koksgehalt yon 
etwa 15%, wobei der obere Randteil des Oberteils der Brennstoffsaule des Gene
ratora wahrend des Blasens durch die Verbrennung yon Gas, welches durch das 
Blasen des unteren Teils der Brennstoffsaule mit PrimSrluft erzeugt wird, geheizt 
wird u. zwar unter Zufiilirung yon Sekundiirluft zu dem Randteil, auf den das 
Schwerol wiihrend der Gasperiode aufgespritzt wird. (Schwz. P. 108452 yom 
8/12. 1923, ausg. 16/1. 1925.) O e l k e r .

MatMeson Alkali Works, Inc., New York, iibert. yon: Benjamin T. Brooks, 
Sound Beach, Conn., und Harrison 0. PaTker, Howard Beach, N. Y., V. St. A., 
Haffinieren von durch Spaltung (Kracken) erhaltenen Kohlenwasserstoffdestillaten. 
Man unterwirft die Destillate einer Behandlung mit einer Hypochloritlsg., z. B. 
Ca(C10)2, u. dest. die Fl. danach in Ggw. geringer Mengen yon A1C13. (A. P. 1528398 
yom 18/12. 1922, ausg. 3/3. 1925.) O e l k e r .

Henry Clay Wade, New York, Behandeln von Kohlenwasserstoffolen. Man er
hitzt W . in einem geschlossenen Behalter auf Tempp. Uber 212° F., dann bringt man 
es in eine Kammer, wo es plotzlich yerdampfen kann u. fiihrt gleichzeitig das zu 
behandelnde 01 in diese Kammer ein, worauf die entstandenen Dampfe durch eine 
Krackschlange geleitet werden. W. u. 01 werden an einer Stelle in die Krack- ■ 
schlange eingefuhrt (A. P. 1530587 yom 15/7.1921, ausg. 24/3.1925.) K a u s c h .

Uniyersal Oil Products Company, Chicago, iibert. yon: Carbon P. Dubbs, 
Wilmette, 111., V. St. A., Spalten von Kohlenicasserstoffolen. Man erhitzt die Ole in 
einem Rohr unter Druck auf Spalttemp., fiihrt sie dann in eine Kammer, in der 
ein geringerer Druek ais in dem Rohre, aber ein hoherer ais Atmosphiirendruck 
herrscht, unterwirft die dadurcli erzeugten Dampfe einer RiickfluBkuhlung, fuhrt 
das Kondensat u. das in jener Kammer nicht yerdampfte 01 wieder in das erhitzte 
Rohr zuriick u. zieht wahrend dieser Operationen den Riickstand aus der Kammer 
bestandig ab. — Die im RiickfluBkuhler nicht kondensierten Dampfe werden einem 
besonderen Kondensator zugeleitet. (A. P. 1534927 yom 20/10. 1922, ausg. 21/4.
1925.) O e l k e r .

Rector Egeland, Chicago, Eraeken von Kohlemcasserstoffen. Man laBt die 
KW-stoffe zirkulieren, fiihrt ihnen dabei ein Gas (CHJ zu, erhitzt sie u. laBt die
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yerdampften u. nichtyerdampftcn KW-stoffe zu in einem Behalter befindlichen 
KW-stoffen u. unterwirft wieder die yerdampften Verbb. nach Zufuhrung von Gas 
dem Verf. (A. P. 1533839 vom 17/10. 1921, ausg. 14/4. 1925.) K a u s c h .

Jeno Tausz, Deutsehland, Raffinieren von Kohlemcasserstoffen. Man dest. ein 
KW-stofiol u. trennt die Fraktionen in engen Grenzen ab, die eine Farbung bezw. 
einen iiblen Gerueh liervorrufende Stoffe enthalten. (F. P. 583752 vom 15/7.
1924, ausg. 21/1. 1925. D. Prior. 16/7. 1923.) K a u s c h .

A. Wohl, A. Goldschmidt und A. Prill, Langfuhr b. Danzig, Reinigen von
Teeren und Ólen. Man extrahiert die Ausgangaprodd. mit fliichtigen Losungsmm., 
wie z. B. Petroleum, Gasolin, Ligroin, CS,, Bzl., CCI* oder C2HC13. (E. P. 229 619
vom 30/6. 1924, Ausz. yeroff. 22/4. 1925. Prior. 19/2. 1924.) O e lk e r .

Albert C. Holzapfel, New York, Behandlung von bitumindsen Substdnzen.
Um solche Substanzen, wie Asphalt, Pech u. dgl. unentzundlich zu machen, ver- 
mischt man sie mit 10—25% CaCl2. Die Massen sollen insbesondere zur Herst. 
von Dachpappen dienen. (A. P. 1534389 yom 30/4. 1923, ausg. 21/4. 1925.) O e .

K. W. Nielsen, Kopenhagen, Behandlung von Asphalt, Ólen, Petroleumpech u. 
dgl. Um diese Prodd. zalie u. widerstandsfahig gegen den Luftsauerstoff zu machen, 
unterwirft man sie einem OxydationsprozeC durch Luft in Ggw. eines Katalysators, 
wie H N 03 mit oder ohne Zusatz kleiner Mengen fester oxydierender Substanzen, 
wie Braunstein. (E. P. 229690 vom 19/2. 1925, Ausz. yeroff. 22/4. 1925. Prior. 
22/2. 1924.) O e l k e r .

Buildiiig Accessoriea & Flooring Company Limited, Burnley, England, 
Herstellung farbiger Asphalte. (L. R. P. 411720 K I. 80b vom 19/2. 1924, ausg. 
3/4. 1925. — C. 1924. II. 1147.) K O h l i n g .

Sun Oil Company, Philadelphia, Pennsylyan., ubert. von: Harold T. Maitland, 
Sharon Hill, Pennsylyan., Raffinieren von Mineralol. Das von oxydierten u. poly- 
merisierten Prodd. u. W . befreite Rohol wird mit H 2S 04 ohne Absetzenlassen 
uuterworfen, indem man das Ól- u. Sauregemisch in einem Strome flieBen la8t  u. 
es dabei mit Luft umriihrt. Zum SehluB trennt man Saure u. Ól durch Zentri- 
fugieren. (A. P. 1533325 vom 4/12. 1920, ausg. 14/4. 1925.) K a u s c h .

Martha Helbling Erpf, Schweiz, Reinigung rohcr Mineralole u. dgl. Man 
laBt saure anorgan. oder organ. Salze oder Saccharate, Phenolate usw. in festem 
oder fl. Zustande auf die Mineralole einwirken. (F. P. 581469 yom 9/5. 1924, 
ausg. 29/11. 1924.) K a u s c h .

Orange et Eils, Frankreich (Seine), Herstellung eines konsistenten, wasserfreien 
Fettes. Eine neutrale wasserfreie Metallseife wird iń einem geeigneten Mineralol 
in der W Snne gelost, worauf man die M. erkalten laBt. (F. P. 585743 vom 17/9.

■ 1924, ausg. 6/3. 1925.) O e l k e r .
Sun Oil Company, Philadelphia, Pa., iibert. yon: James Mc Kee, Chester, 

und Samuel B. Eckert, Devon, Pa., Schmierniittel, welches aus einer innigen 
Mischung yon Mineralol u. Seifen besteht, die aus einem yegetabilischen Ól u. einer

■ Mineralolfettsaure hergestellt sind. (A. P. 1529658 yom 29/7. 1921, ausg. 17/3.
1925.) O e l k e r . 

Sun Oil Company, Philadelphia, Pa., ubert. yon: James Mc Kee, Chester,
und Samuel B. Eckert, Deyon, Pa., Schmiermittel. Zur Herst. desselben yer- 
mischt man ein unverseifbares Mineralol mit einer yerseifbaren Fettsaure eines 
Mineralolderiyats u. einem Ver8eifungsmittel u. erhitzt die M. auf eine Temp., 
welche nicht geringer ist ais der Kp. des W., u. zwar so lange, bis alles W. ver- 
dampft u. der VerseifungsprozeB beendet ist. (A. P. 1530386 yom 29/7. 1921, ausg.

.17/3. 1925.) O e l k e r .
Luther R. Ferguson, Hinton, West Yirginia, Schmiermittel. Ein Mineralol
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oder ein anderes Fett wird zu gleichen Teilen mit gepulverter weicher oder 
bituminoser Kohle yermischt. (A. P. 1531913 vom 4/8. 1923, ausg. 31/3.1925.) Oe.

Merco Nordstrom Valve Co.,- San Francisco, Schmiermittel, welche besonders 
zum Sclimieren von Ventilen u. Maschinenteilen dienen sollen, die hohen Tempp. 
u. Drucken ausgesetzt werden, erhiilt man durch Yermischen von einem Mineralol 
mit einer aus yegetabilischem Ol oder vegetabilischem Wachs u. Kalk hergestellten
Seife. (E. P. 229957 vom 20/9. 1924, ausg. 26/3. 1925.) O e l k e r .

Karl Heinrich. Wolman, Berlin-Grunewald, Holzkonservierungsmittel. (E. P. 
229179 yom 4/7. 1924, ausg. 12/3. 1925. — C. 1925. I .  1832 [0. R. P. 
4-07 532].) SCIIOTTLANDE R.

Elio Peters, Frankreich, Rasche Verkohlung von Rolz im Walde. Im Meilęr 
wird durch eine zentrale Zufuhrung die ganze Meilermasse entziindet. (F. P. 
584946 yom 10/6. 1924, ausg. 18/2. 1925.) K a u s c h .

Jean F. P. de la Riboisi&re, W ashington, Col., Brennstoff fur Motoren u. dgl, 
weicher aus einer Mischung von hoch u. niedrig sdd. KW-stoffen, einer kleinen 
Menge A. u. die Phenylgruppe enthaltenden Verbb., insbesondere solchen des Se, 
Te, W, Ti, U, Ti, Bi, Th, V, Al etc. besteht. (A. P. 1534573 vom 18/11. 1924, 
ausg. 21/4. 1925.) O e l k e r .

U. S. Industrial Alcohol Co., West-'Virginia, iibert. von: Arthur A. Backhaus, 
Baltimore, Maryland, Treibmittel fiir Flugzeugmotoren. (A. P. 1527504 yom 25/6.
1918, ausg. 24/2. 1925. — C. 1922. IY. 339.) O e l k e r .

XXI. Leder; Gerbstoffe.
P. Pawlowitsch, Der Gerbprozefi. Besprechung der offiziellen Schiittelmethode

u. besonders der Methode von W i l s o n  u . K e r n  (Journ. Ind. and Engin. Chein. 13. 
772; C. 1921. IV. 1075) zur Gerbstoff- u. Nichtgerbstoffbest., ferner Erorterung der 
groBen Differenzen, welche diese Methoden untercinander ergeben. Die Wilson- 
Kernsche gestattet es im Gegensatz zur offiziellen Methode, durch wirkliche Unter- 
scheidung yon Gerbstoff u. Nichtgerbstoff den Gerbyorgang bis zu einem gewissen 
Grad zu yerfolgen. Besprechung des Einflusaćs yon pH auf Schwellung u. Gerbung. 
(Gerber 51. 37—39. 45—46. 55—59.) G e r n g r o s s .

H. C. Reed und T. Blackadder, Die Gerbung von schwerem Leder. Den 
gróBten Fortschritt ubermittelt die Wasserstoffionenmessung, die uns ermoglicht, 
die aktuelle u. nicht aktuelle Aciditlit zu unterscheiden. W ir miissen uns frei 
machen von den Zufalligkeiten der Giirung der yegetabil. Gerbbriihen, welche
bisher ziemlich unkontrollierbar u. unter Gerbstoffyerlust groBten Teils nicht 
aktuelle Saure erżeugte, u. womoglich auf Grund einer Standardisierung stark 
dissoziierte Saure, zur Yerhinderung der GSrung Sterilisationsmittel zusetzen. Zu 
beachten ist, daB der SSurezusatz (Regelung der [H’]j so erfolge, daB keine Gerb- 
stoffyerluste durch Fallung stattfinden, was durchaus moglich ist. (Journ. Amer. 
Leather Chem. Assoc. 20. 42—52. The Reeds Laboratory.) G e r n g r o s s .

S. Hilpert und P. Brauna, Uber Chinongerbung. Das fast neutrale Glycin- 
anilid yereinigt sich mit Chinonen zu kryst, Chinonmonoglykokollaniliden yom

nebenstehenden Typus. Chinonmonoglykokollanilid,
O C ,iH ,j03Ns, tiefbrauner Nd. Toluchinonmono-

H • CH2■ CO• N H -CaH5 glykokollanilid, C15Hu 0 3N2, hochrote Blattchen
aus CH3OH; Zers. 177 — 178°. Naphthochinon- 
glykokollanilid,Clal{ li0 3̂ \i , orangebraune Tafelchen 
aus A., F. 226°. Die eigentliche primare Chinon

gerbung besteht in einer analogeu Kupplung der im Protein yorhandenen primaren 
NHj-Gruppen mit Chinon. Die Feststellung, daB beim Schutteln von Chinonlsg. 
mit Hautpulyer in saurer Lsg. auf 2 Mol. yerbrauchtes Chinon 1 Mol. Hydrochinon



1 9 2 5 .  H . Hxxl. L e d e r ; G e r b s t o f f e . 123

entsteht, macht die Gleichung: 2 C8H40., -f“ NH2-R =  C0H3O2-[NHR] -j- C0HeO2 
fiir den Gerbvorgang wahrschcinlich. Die Schnelligkeit der Kupplung ist bei 
p,j =  7 a n  groBten, bei pH =  3 sehr klein. Die sekundiire Chinongerbung ist 
eine salzartige Verb. zwischen Haut u. polymerem Oxychinon, ahnlich der yegetabil. 
Gerbung u. verl!iuft im Gegensatz zum primiircn Vorgang sehr langsam. Bei der 
prakt. Durchfiihrung bcsonders in schwaeh alkal. Lsg. verlaufen beide Rkk. neben- 
einander. (Collegium 1925. 64—74.) G e r n g r o s s .

A rth u r W. Thom as und M arg a re t W . K elly , Chinongerbung. Mit der Wilson- 
Kern-Methode (Journ. Ind. and Engin. Chem. 13. 772; C. 1921. IY. 1075) wird 
grayidimetr. der EinfluB von pH auf die Aufnahme von Chinon durch Hautpulver 
untersucht. Im sauren Gebiet zeigt sich weder Gerbung noch Chinonaufnahme, 
bei p a  =  6 beginnt die Gerbwrkg. u. Gewichtszunalime, sie ist bei pn  =  8—10 
maximal, oberhalb pJ£ =  12 findet starkę Hydrolyse des Chinonhautpulvers statt. 
Zusatz yon Hydrochinon zu der Chinonlsg. yermindert die Gerbwrkg. u. zwar be- 
sonders, wenn der Hydrochinonbetrag den von Chinon iibersteigt (B. von Chin- 
liydron). Die Hemmung durch Hydrochinon wird ais Stiitze fiir M eun iers (C. r. 
d. 1'Acad. des sciences 146. 987; C. 1903. II. 113) Theorie der Chinongerbung — 
Oxydation des Kollagens durch Chinon unter gleichzeitiger Hydrochinonbildung — 
aufgefaBt. Die Chinonbildung aus yegetabil. Gerbstoffen im alkal. Gebiet gibt 
yielleiclit eine Erkliirung fiir die Fixierung yegetabil. Gerbstoife auf der alkal. 
Seite des isoelektr. Punktes. (Ind. and Engin. Chem. 16. 925—26. 1924.) G e rn g r.

H en ry  B. M e rrill, Emwirkung von Sulfiden a u f die Alkalihydrolyse von Haut 
und Haaren. Sulfide liaben nur insofern einen EinfluB auf dic Alkalihydrolyse 
von Haut u. Haaren, ais sie die AlkalinitSt der Lsg. erhohen. Es steigt somit mit 
der Erhohung des Sulfidgehaltes das Hydrolisierungsyermogen der Lsg. Diesc 
Wrkg. tritt auch ein, wenn die Hautsubstanz zuniichst mit Sulfid allein behandelt 
wird u. erst dann in das Alkalibad kommt. (Ind. and Engin. Chem. 17. 36—39. 
Milwaukee [Wis.].) G r im m e .

H en ry  B. M errill, Die Hydrolyse von Haut und Haar. Einflufi der Wasser- 
stoffionenkonzentration, Zeit und Temperatur. An Kalbshaaren u. Hauten wird ge- 
zeigt, daB yon p H =  1—12 nur geringe, prakt. bedeutungslose Hydrolyse erfolgt. 
Bei weiterer Erhohung der Aciditat bezw. Alkalinitiit setzt schlagartig totale 
Hydrolyse ein. Im alkal. Gebiet ist bei gleichem pH die Haarhydrolyse, im saureu 
die Hauthydrolyse stfirker. Erhohung der Temp. erhoht (bloB im stark alkal. Ge
biet beobachtet) die Hauthydrolyse mehr ais die ohnedies schon bei niederer Temp. 
gewaltige Haarhydrolyse. (Ind. and Engin. Chem. 16. 1144—46. 1924. Milwaukee 
[Wi.], G a l l u n  and Sons Co.) G e r n g r o s s .

C. S ch ia p are lli und L. C areggio, Uber die Gelatinierungstemperatur (Tg) der 
Haut und iiber ihre Benutzung zur Kenntnis des Phanomens des Gerbens. Ein prakt. 
App. zur Best. von Tg wird an Figg. beschrieben. D ie Werte fiir mit Chrom- 
alaunlsg. steigender Konz. behandelte Haut sind tabellar. mitgeteilt. Violetter 
Chromalaun Cr2(SOj)3 hydrolysiert mit W . unter Abspaltung von ILSO.t in bas. 
Chromsulfat Cr2(0H)2(S04)2. Bei der Chromgerbung werden sowohl letztere Yerb. 
ais auch die H2S 0 4 yon der Ilautsubstanz aufgenommen. (Bollet. Industria delle 
Pełli 3. 1—8. Turin.) G r im m e .

W . R. Cox, Praxis, Theorie und Notwendigkeit von Forschung in der Sold- 
ledergerbung. Die Hauptsache ist Erhaltung der Schwellung bei unausgcsetzter 
Gerbstoffaufnahme durch die Haut, was durch Einhaltung optimaler [H‘] bei der 
Gerbung erreichbar ist. Man miiBte eine Standardisierung der effektiven Aciditiit 
anstreben. Es ist zu bedonken, daB fallender pH die Geschwindigkeit der Gerb
wrkg. erhoht, aber ev. durch ubermaBige Quellung der Haut die Diflfusion des 
Gerbstoiles verlangsamt. Bemerkenswert ist die Diskussionsbemerkung yon
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B l a c k a d d e e , daB man nach seiner Erfahrung zur Beschleunigung der Gerbung 
viel hohere cffektiye Aciditiiten ais jetzt iiblich anwenden kann, ohne das Leder 
zu beschadigen. (Journ. Amer. Leather Chem. Assoc. 19. 716—31. 1924.) G e e n g b .

M. D ohogne, Die Fabrikation von Sohlenleder, langsame Gerbung mitłels 
Ficlitenrinde. Eingehendc Besclireibung der in der Tschecho-Slowakei geubten 
Erzeugung eines festen, schonen grubengaren Sohlenleders nach altem System. 
(Gerber 51. 46.) G e b n g e o ss .

J. A. W ilson  und A. F. G allun jr .,  Festigkeit und Ziigigkeit von Kalb- und 
Zickelledem ais Fimktionen des Ólgehaltes. Chromkalbleder wurde mit satiniertem 
Kidleder (von Zickel) bei gleicher Luftfeuclitigkeit (50°/o) u. Temp. (25°) u. steigen- 
dem Ólgehalt yCrglichen. Die Festigkeit steigt mit dem Olgelialt bei Kalb viel 
stiirker ais bei Zickel. Die Ziigigkeit geht merkwiirdigerweise mit steigendem Ól
gehalt durch ein Maximum. (Ind. and Engin. Chem. 16. 1147—48. 1924. Milwaukee 
[Wi.], A. F. G a l l u n  and Sons Co.) G e b n g e o s s .

V. Casaburi, Synthetisćhe Gerbstoffe. Sammelbericht iiber Gerben u. Gerbstoffe, 
Forderungen fiir die Herst. syntbet. Gerbmaterialien u. Besprechung der wichtigsten 
Handelsprodd. (BI. uff. della Staz. sperim. per 1’Ind. delle Pelle e delle Mat. 
conciant 2. 113—18. Neapel.) G b im m e .

E ugen  K arp a t), Neuer synthelischer Gerbstof}' atis Phenolen und Zellstoff. 
Gleiche Gewichtsteile Ilohkresol u. konz. H2S04 werden eine Stde. am W. Bad 
erwarmt, erkalten gelassen u. bei 50—60° in das Sulfierungsgemisch in kleinen 
Portionen unter Ruhren sehr yorsichtig bis zu 40°/o des Phenols Zellstoff oder 
zellstoffhaltige Substanzen eingetragen. Es wird dann mit W . auf 30—32° Bć ver- 
diinnt u. wie iiblich neutralisiert. Dieser billige kttnstl. Gerbstoff liefert in 3° Bć 
mit 1% Sauregelialt angewendet, ein weiches, volles, lielles, langfaseriges Leder. 
Bei weniger yorsichtig durchgefiihrter Kondensation yerlauft diese sehr stiirmisch 
unter B. w. u. 1. Produkte. (Chem. Rundschau Mitteleuropa u. Bałkan 2. 71—72.) G g b .

W . R. A tk in  und J . M. Campos, Die Tilra.tionslcn.rvc von Ilautpuluer. Wie 
friiher an Gelatinelsg. (Journ. Amer. Leather Chem. Assoc. 19. 528; C. 1925. I. 
190) wird an yerschiedenen Hautpulyersorten ,die Titrationskurve in einem Bereicli 
von pxj 4 bis 9 bestimmt, u. mit der von Gelatine yerglichen. Um den Unterschied 
im pH in der AuBenfl. u. im Innem  des Hautpulvers auszugleichen, wird in n/2- 
NaCl-Lsg. gearbeitet. (Aus dem esperimentellen Teil geht allerdings eine Konz. 
von n/10-NaCl hervor!) Auf 2 g Ilauttrockensubstanz werden 100 ccm NaOH bzw. 
HC1 steigender Konzz. 24 Stdn. einwirken gelassen, u. der sich einstellende pj{ 
colorimetr. gemessen. Unter der Annahme, daB der isoelektr. Punkt yon Haut- 
pulver bei pH 4,8 liege (P o e t e b , Journ. Soc. Leather Trades 5. 259 [1921]), wird 
bestimmt, wieviel ccm n/20-HCl notig sind, um das, einen pn  von ca. 6 aufweisende 
Hautpulver isoelektr. zu maehen. Dann wird die Menge n/20-HCl bzw. n/20-NaOH 
berechnet, welche sich bei yerscliiedenem pj£ mit 2 g Hautpulver yerbindet unter 
der Voraussetzung, daB bei pn  4,8 diese Menge =  0 sei. Es ergibt sich, daB die 
Titrationskuryen von Gelatine u. Hautpulyer einander im Wesentliclien sehr filineln. 
Die fałschlich ais „Aciditiit“ der offiziellen Hautpulyer bezeichnete Zahl bedeutet 
die ccm n/lO-NaOH, um 6,5 g Hautpulyer yom pH 6, — der also olinedies schon 
im alkal. Gebiet yom isoelektr. Punkt liegt, — auf pH 8,5 (Phenolphthaleinumschlag) 
zu bringen. Da bei Best. der „Aciditat“ nicht genUgend Zeit zur Einstellung des 
Gleichgewichtes yorhanden ist, fallt auBerdem die Zahl zu niedrig aus. Das im 
Hautpulyer befindliche Alkali, das durch die Nichtgerbstoffsauren bei der Gerbstoff- 
analyse herausgelost wird, yergroBert die „Nichtgerbstoffzahl". (Journ. Amer. Leather 
Chem. Assoc. 19. 498—506. 1924. Leeds, Univ.) G e b n g e o s s .
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