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1925 Band II. Nr. 3. 15. Jttli.

A. Allgemeine und physikalische Chemie.
F. H aber, PraHische Resulłałe der theoretischen Entwicklung der Chemie. Vf. 

gibt einen Uberblick iiber die 3 Epocheń der theoret. Entwicklung der Chemie u. 
dereń Auswirkung auf daa Gebiet der angewandten Chemie: er unterseheidet: die 
Entwicklung der Farbatoffindustrie im Zeitalter der Strukturchemie, die Stickatoff- 
probleme im ersten Jalirzehnt des 20. Jahrhuńderts im Zuaammenhang mit der 
thermodynam. Forschung u. die gegenwiirtige Entwicklung der Kapillarchemie, 
verbunden mit, der Erforachung der atomaren Kriifte. Fiir letzteres Gebiet ent- 
wickelt Vf. theoret. Betrachtungen iiber die thermodynam. Verhiiltnisse u. den 
Mechanismu8 der Adaorptionsvorgiinge an Oberflachen. Er weist auf den Zusammen- 
hang zwischen der GiBBSachen Adaorptionsformel u. der thermodynam. Fasaung 
fiir die freie Energie eines Gemisches hin, was dazu fiihrt, die an der Oberflache 
einea Adaorbens festgehaltene Schicht des Adsorbates ala eine weehselseitige Lag. 
von Adsorbena u. Adsorbat zu betrachten. Es ergeben sieh hieraus Deutungen fiir 
Szyszkow skis empir. Formeln u. F reund lich s  Ausdruck fiir die Adaorptionsiso- 
tlierme. L angmuirs Theórie der monomolekularen Adsorptiohsschicht wird fur den 
Fali der Adsorption ungeladener Teilchen ala zutreffend befunden. GouYa An- 
sichten, erganzt durch Arbeiten von O. Ster n  erkliiren die Differenzen zwischen 
dem elektrokinet. u. dem thermodynam. Potential u; eine Anwendung der osmot. u. 
elektrostat. Geśetze fUr aufgeladene, in eińer FI. yerteilte Partikel gibt Hinweise 
fur die Deutung der Koagulations- u. Flockungserscheinungen sowie dea Wider- 
3tands u. der Ziihigkeit kolloidaler Lagg. (Journ. Franklin Inat. 199. 437 bia 
456.) F r a n k en b u b g er .

—, Gwtave Bruylants, 1850—1925. G d stav e  B ro yla nts war Profeaaor der 
medizin. Fakultat u. Lehrer fiir phyaiol. u. pliarmazeut. Chemie an der Univeraitat 
Louyain. (Journ. Pharm. de Belgiąue 7. 311—16.) D ie t z e .

C. E. "WatBrs, William Francis Rillebrand. ICurzer LebenBlauf dea am 12/12. 
1853 in Honolulu geborenen u. am 7/2. 1925 gestorbenen Forschers u. ehemaligen 
Prasidenten .der American Chemical Society. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 
Pr. 53—60;) Z a n d e r .

W alter Straub, Arthur Heffter f. Nachruf auf den bekańriten Pliarmakologen, 
Ordinarius u. Direktor des Pharmakolog. Iństituts der Univeraitiit Berlin; f  8. Febritar 
1925, 66 Jahre a lt (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 105. I—IV.) W o l ff .

John Head, Henry George Smith f . Nachruf auf den am 26. Juli 1852 in 
Littlebourne (Kent) geborenen u. am 19. September 1924 in Sydney verstorbenen 
Forscher. Seine Bedeutung lag in der Erforschung der austral. Flora, die in zahl- 
reiehen Yeroffentlichungen iiber Pflanzehole u. Bliltenstoffe ihren Ausdruck fihd. 
(Journ. Chem. Śoc. London 127. 958—6i.) H orst.

Henry Leffmann, Die Geschichte der chemischen Symbole. Sammelbericht. 
(Amer. Journ. Pharm. 97. 77—80.) G bim m e.

0-. Carobbi, Synthetischer praseodymhaltiger Chloruanadinit. (Am Ania (i einer 
kiirzlich erschienenen Arbeit von W. Prandtl und A. Grimm iiber die Aufsuchung 
des Elements Nr. 61.) In dem von P randtl u. G rim m  (vgl. Ztschr. f. ahorg. u. 
allg. Ch. 136. 283; C. 1924. II. 1549) aufgestellten period. System rangiert P r  mit
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den funfwertigen Elementen V u. Nb in einer Gruppe. Die Fiinfwertigkeit des 
Pr wird aus der Verb. Pr„On , die ais 2Pr20 3-Pr20 6 aufgefafit wird, hergeleitet. 
Vf. wendet sich gegen diese Einreihung des Pr, da es unter den von ihm unter- 
suchten Bedingungen nicht fShig ist, fiinfwertig aufzutreten. In dem synthet. dar- 
gestellten Pr-lialtigen Chlorvanadinit ersetzt Pr nicht das fiinfwertige V (wie im 
Falle der Fiinfwertigkeit des Pr zu erwarten wiire), sondern Pb. Diese Verb. 
wurde durch Erhitzen einer Mischung von 10 g Pb3(V04)2 mit 2 g  PbCLj u.
1 g PrV04 auf ca. 1000° (2 Stdn.) dargestellt. Nach langsamem Abkuhlen wurde 
die M. mit W. ausgekocht, um uberschussiges PbClj zu entfernen; im Filtrat war 
jedoch kein Pb nachzuweisen (wahrscheinlich im SchmelzfluB verfliiclitigt). Die 
Verb. bildet hellgriine, an einigen Punkten rotliche hexagonale Prismen; das 
Pulver ist kastanienbraun. Die Analyse ergab 74,93% PbO, 2,15% Pr20 3, 2,65% 
Cl u. 20,83% Vs0 6. Die Werte (PbO -f- PrsOa) : VaO : Cl =  1 : 0,33 : 0,22 stimmen 
ziemlich gut mit der Zus. des Chlorvanadinits PbO : Vs0 6 : Cl == 1 : 0,3 : 0,2 Uber- 
ein. (Atti R. Aecad. dei Lincei, Roma [6] 1. 311—15. Neapel, Univ.) Zandeh .

K  A. Hofmann, F rido lin  H artm ann und K urt Nagel, Die Einwirhung von 
Salmiakdampf auf Metalle und die Ubereinstimmung von AmmoniumsaUen mit den 
]Iydroxoniumsalzen ais Sauren. Die Auffassung, daB die Wrkg. des N JIfil auf 
Metallfliichen durcli den abdissoziierten CJilorwasserstoff' hervorgerufen wird, ist 
nach yorliegenden Verss. der Yflf. durchaus irrig. Troekener Salmiak wirkt weit 
starker ein ais trockne HC1. In Form von trockenem Salmiak ist dieselbe Menge 
HC1 am Cu bei 250—350° 100-mal, am N i u. Ag etwa 40-mal, am Fe 5-mal so 
wirksam ais im freien Zustand. Ein MaB der Wirksamkeit war der aus HCl-Gas, 
bezw. NH4C1-Dampf beim Vorbeistreichen an Metallfliichen von 250—350° nach 
den Gleichungen:

Me +  HC1 =  MeCl +  II bezw. Me +  NII4C1 =  NH, +  MeCl +  H 
entwickelte Wasserstoff. — Durch diese Beobachtung werden die Ammoniumsalze 
den echten Siiuren an die Seite gestellt. Die ssiureartige (H-entwiekelnde) Wrkg. 
des Salmiakdampfes kann nur von den NH^Cl-Moll. selbst ausgehen, da ja  auch 
mit der Konz. desselben (undissoziiert) die Wirksamkeit steigt. Beim Cu ist die 
masimale Ausbeute an H2 so groB, wie es den nichtdissoziierten NH4Cl-Moll. ent- 
spricht. Wichtig ist vor allem die p rim fire  B. von Amminometallchloriiren 
[NHa»Me]Cl. Da die Salmiak-Ek. nicht nach dem Schema Me -)- HSN ” **HC1

I______ ______ 4"
(wegen der starken Stabilisierung dieses H-Atoms durch Nebenvalenzbindung) aber 
auch nicht nach der Yerdrangungsreaktion:

Me +  (NHJ+C1' == Me+Cl' +  NHa +  H (Cu u. Ag sind zu edel)
I___-_______ £

gedeutet werden kann, bleibt zur Erkliirung iibrig, einen Substitutionsvorgang an- 
zunehmen, bei dem das Metali aus dem Ammoniumkomplex H yerdriingt:

Me +  [NH4]C1 =  [NHsMe]Cl +  H .
I Ą-

Fordernd in diesem Sinne wirken: die Affinitiit des Metalls zur Chlorurbildung, 
zur Amminometallkomplesbildung, auBerdem die Eigenscliaft der Metalloberfliiche, 
den Austritt von H aus der Metalloberfliiche zu erleichtern. Demnacli sind alle 
Amminometallsalze Substitutionsprodd. der Ammoniumsalze. Salmiak u. allgemein. 
Ammoniumsalze erscheinen ais Sauren, da H der Ammoniumgruppe durch Metali 
ersetzbar ist. Yff. befinden sich in tjbereinstimmung mit den kurzlich mitgeteilten 
Ansehauungen von H antzsch tvgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 612; C. 1925. I. 
1837) betreffs der Ilydrosonium- u. Ammoniumsalze. Der trockene Salmiak ist 
eine A m m onium saure  wie die konz. wss. Salzsiiure eine Hydrozoniumsaure ist. 
Der substituierende Eintritt des Metalles in die NH4-Gruppe kann auf der erhohten.
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Beweglichkeit des H im NIIj-Komples beruhen, wenn hohere Tcmpp. yorliegen. 
Diese Beweglichkeit mit steigender Temp. erkliirt auch den therm. Zerfall des 
Salmiaks, was gleichbedeutend ist mit einer Lockerung des Komplexes bis zum 
moglichen Austritt eines H-Atoms. — Im Versuchsteil werden zweckentsprechende 
Vers.-Anordnungen zur Entw. yon II2 aus Metallen u. trockenem Salmiakdampf 
bezw. IICl-Gas u. fur die Analyse der aufgefangenen Gase mitgeteilt. Fur das 
Metali Ou sind die vergleichenden Ergebnisse besonders wertvoll. An den weiteren 
Beispielen des N i, Fe u. Ag konnten die gefundenen Tatsacben erneut bestiitigt 
werden. Bei den Verss. zwischen Hg, As u. Salmiakdampf war wie zu erwarten 
keine H2-Entw. nacbweisbar. (Ber. Dtseh. Chem. Ges. 58. 808—17. Berlin, Techn. 
Hoehsch.) H orst.

F. G-. Donnan, Der Einfluji von J. Willard Gibbs auf die Wissenschaft der 
pliysikalischen Chemie. Vf. w eist in eingehenden Ausfuhrungen auf die groBe Be- 
deutung hin, welcbe die von G ibbs entwickelten Gesetze der pbysikal.-chem. Thermo- 
dynamik fur die Entwicklung der physikal. Chemie besitzen. Yor allem wird be- 
tont, welche Kliirung die GiBBSsehen mathem at. Formulierungen fiir die B etrachtung 
chem.-physikal3 Gleichgewichte in' homogenen u. heterogenen Systemen herbeigefuhrt 
haben. (Journ. Franklin Inst. 199. 457—83.) FRANKENBURGER.

N. Ssaposhnikowa, Die spezifische Reaktionsgeschuńndigkeit des Monochloressig- 
saureathylesters und des Athylacetats mit Ammoniak und die Beeinflussung derselben 
durch neułrale Salze. Der Monochloressigsaureathylester wird bei 25° dureh wss.- 
alkohol. NHS (an A. 48%ig.) nur verseift, ohne daB eine Cl-Verdrangung dureh 
NHa stattfindet. Die Gesehwindigkeit der Verseifung kann mit geniigender Ge- 
nauigkeit durch eine bimolekulare Formel dargestellt werden:

1  i n ^ - )
t {A — B) A (B — x) ’ 

worin A  die Konz. des Esters, B  dagegen nur die halbe Konz. des Ammoniaks 
ist. Die Formel gilt aber nur wahrend eines u. desselben Vers., nicht fur ver- 
schiedene Yerss., weil K  konzentrationsabhiingig ist. In der an NH4OH u. an 
CH2C1 • COOCjHj 0,1-n. Lsg. wird ł/3 des Esters in 8 Min. yerseift, in der an den 
beiden Komponenten 0,05-n. Lsg. in ca. 10,5 Min. KNOs,'NaCl, LiCl u. BaCl2 be-

5 /---schleunigen die Rk. gemaB der Gleichung K  — K m-y  c , worin c die Konz. des 
zugesetzten Salzes, K„ eine Konstantę (fiir BaClj ca. 3,8, fiir andere Salze ca. 3,4) 
darstellL NH4C1 verzogert die Verseifung (um 75% bei Konz. 0,1-n., wenn die 
Reaktionsteilnehmer gleichfalls 0,1-n. sind). — Dieselbe Yerstiirkung der Ammoniak- 
wrkg. durch Neutralsalze beobachtete Vf. auch bei Verseifung des Athylacetats in 
W. Wird die Reaktionskonstante ohne Zusatz fiir 1 angenommen, so steigt sie bei 
Zusatz von 0,05-n. KN03 auf 1,13, von 0,1-n. KN03 auf 1,23, von 0,1-n. BaCl2 auf
1,27. (Iswestija Tomsk. Gosudarstw. Uniwersiteta 75. 11 S. 1924. Sep.) Bikermax.

H. H artridge  und F. J. W. R oughton , Kinetik des Hamoglobins. III. Ge- 
schwindigkeit der Vereinigung von Sauerstoff mit reduziertem Hamoglobin. (II. vgl. 
Rroc. Royal Soc. London Serie A 104. 395; C. 1924. I. 1544.) Vff. setzen ihre 
Studien iiber die Kinetik des Hiimoglobins mittels ihres App. zur Geschwindigkelts- 
messung rasch yerlaufender Rkk. weiter fort (vgl. Proc. Cambridge Philos. Soc. 
22. 426; C. 1925.1. 260). Zuniichst werden 3 Methoden zur Herst. grofierer Mengen 
von reduzierter Hamoglobinlsg. u. 0 2-lialtigem W. angegeben: 1. Schiittelmethode, 
2. Vakuumzerstaubungsmethode, 3. chem. Methode, d. h. mittels Ammonsulfid. Zur 
Herst. von 0 2-haltigcm W. werden die ersteren 2 Methoden benutzt. Die Reaktions- 
geschwindigkeiten erweisen sich ais unabhiingig yon der Bereitungsart der Lsgg. 
Die Messungen des in Lsg. befindlichen Oxyhiimoglobins erfolgen an yerschiedenen 
Querschnitten des von der Reaktionsfl. durchstromten Beobachtungsrohres mittels

9*
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eines Reversionsspektroskops. Die Exaktheit dieser Methode wird durch Vergleich 
der spektroskop, erhaltenen WertC mit deri aus dem Mischungsverh;iltnis berech- 
neten fiir kiinstliclic Gemische yón reduziertem u. Oxyhamoglobin naehgepruft. Es 
zeigt sieh, daB die Rk. zwischen 0 , u. dem reduzierten Hiiinoglobin sehr rascli 
yerliluft, die „Halbwertszcit“ des Umsatzes betriigt ‘/ioo bis '/iooo Sekunde. Der 
GescliwindigkeitsmeBapp. zeigt sich auf G-rund besonderer Verss. ais brauchbar zur 
Best. derartiger Reaktionsgeachwindigkeiten. Die mit yersehiedenen Hiimoglóbin- 
u. Oj-Konzz. bei pH 7 (in diesem Gebiet wiegen die unionisierten HSmoglobinmoll. 
vor) u. bel pu 10 bis pn 11 (die ionisierten Hamoglobinmoll. sind in der UHerzahl) 
erhaltenen Geschwindigkeitskonstanten zeigen, daB die Rk. bimolekular verl!iuft. 
Die Prufung der Bezieliung zwischen den Geschwindigkeitskonstanten der Hin- u. 
der Herrk. u. der Gleichgewichtskonstanten ermoglicht eine seharfe tjberpriifung 
der Riehtigkeit des Yerf. u. der Messungen. Die Methoden der Fiillung der Tono- 
meter mit den richtigen Gasgemischen werden eingehend geschildert. Die Yerss. 
zeigeń, daB die Dissoziationskurye des Oxyhiimoglobins (in verd. Lsgg.) fast genau 
Hyperbelgestalt hat u. daB der Quotient der beiden Geschwindigkeitskonstanten 
ińńerhalb der Fehlergrenzen gleieh der Gleichgewichtskonstanten ist. Weder eine 
Yariierung der Konz. der vorhandenen Salze, noch der [H-], nocli der Temp. hat 
auf die Reaktionsgeschwindigkeit einen maBgebenden EinfluB. Der sowohl bei 
pH 7 ais auch bei pH 10 sehr kleine Temp.-Koeffizient legt die Vermutung nahe, 
daB die Rk. photochem. ist, was aber durch das Experiment nicht bestatigt wird. 
In Anbetracht des geringen Einflusses des pH auf die Oxydationsgeschwindigkeit 
muB die Hauptursache in der Yeranderung der Gleichgewichtskonstanten mit 
wechselndem pH auf dessen EinfluB auf die Konstanta, .der Reduktionsgeschwindig- 
zuruckzufiihren sein. Es wird die Moglichkeit der Existenz von Komplexen in der 
Lsg. erortert. V£F. kommen zu dem Schlusse, daB die Ggw. derartiger Komplexe 
die Oxydationsgeschwindigkeit so lange nicht wesentlich beeinflussen wird, solange 
der Teil des Iliimoglobins, mit dem der 0 2 in Rk. tritt, exakt lokalisiert u. weit 
von defa aggregatbildenden Gruppen entfernt ist. Wird weiterhin angenommen, 
daB jeder ZuśammenstoB eines 0 2-Mol. mit diesem lokalisierten Hiimoglobin zur 
Vereinigung fiihrt, so liiBt sich hiermit die Kleinheit des Temperaturkoeffizienten 
der Rk. deuten. (Proc. Royal Soc. London Serie A 107. 654—83. Cambridge.) Frbu.

T. Batuecas, Uber die Kompressibilitdt einiger Gase bei Ó° unterhalb 1 Atmo- 
sphare und Ober ihre Abweićhung vom Auogadroschen Gesełz. III. Athylen, Stick- 
oxydul, Stickoxyd und Mełhylather. (II. vgl. G uy e  u. B atuecas, Joum. de Chim. 
physiąue 20. 308; C. 1924. I. 117.) Teilweise referiert nach Anales soc. espanola 
Pis. Quim. (C. 1923. III. 1138); weitere Angaben wurden in C. r. d. 1’Acad. des 
sciences 179. 565 (C. 1924. li. 2731) yeroffentlicht. (Journ. de Chim. physiąue 22. 
101—15. Genf, Univ.) B ik eb m a n .

T. Batuecas, G. M averick und C. Schlatter, U ber die Kompressibilitdt einiger 
Gase bei 0° unterhalb 1 Atmośphdre und ihre Abweićhung vo>h Avogadroschen Gesetz.
IV. Beschreibung eines neuen Apparates zur Kompressibilitatsbestimmung und neue 
JErgebnisse an Sauerstoff. (HI. vgl. vorst. Ref.) Eine neue Apparatur anderer Ab- 
messung wurde aufgebaut, um durch Vergieich der von ihr gelieferten Ergebnisse 
mit den frtthereh den eventuellen EinfluB der Gasadsorption an den Wiinden fest- 
zustellen. Es erwies sich aber, daB dieser EinfluB unmerklicli klein is t Fiir die 
Abweićhung des 02 vom Avogadroschen Gesetze wurde gefunden: 1  —f— A =  1,00087, 
wahrend man mit der alten Apparatur 1,00085 bestimmte. Ais das Moi.-Yol. eines 
ideaien Gases ergibt sich somit wieder 22414 ccm (bei 0° u. 1 at). (Journ. de Chim. 
physiąue 22. 131—41. Genf, Univ.) B ik eb m a n .

Jean Dubief, Yiscositatsdnderung der Gase in AbhangigJceit vom Volumen. Sei 
?/0 die Yiscositat des Gases im ideaien Zustand, ■;/ seine tatsachliche Yiscositat bei
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spezif. Vol. «; Yf. schliigt die Formel vor: 7] =  il0vl(v — 6), worin b die van der 
Waalssche Volumkorrektion darstellt. Durch Verss. P h il ip p s ’ (Proc. RojTal Soc. 
London Serie Ą 87. 56; C. 1912. II. 1435) wird die Gleichung gut bestiitigt. Ver- 
gleicht man die Formel mit der van der Waalsschen Zustandsgleichung, so folgt: 
■/jjr]0 — (p -}- ajv'-)-vlBT\ liiBt man dagegen die Gleichung D ie t e b ic is  gelten, so 
folgt: ł//?;0 =  ecloRT,-p vjRT. (C. r. d. l’Acad. des scieneea 180. 1164 —66.) Bkm.

Paul M ondain-M onval, Untersuehungen iiber die Auflomng der Salze. 1. u. 
2. Mitt. Kurze Keff. nacli C. r. d. l’Acad. des sciences, ygl. C. 1923. III. 520; 
1924. II. 5. Nachzutragen ist: Es wurden auch Losungswarmen von N II fi l  in 
NaCl- u. NaCl +  NII4Cl-Lsgg., sowie von NaCl in NH4C1- u. NH4C1 — NTaCl- 
Lsgg. gemessen; die „thermodynam.“ Losungswiirme L  eines Mols NH4C1 in einer 
groBen Menge einer Lsg. aus 100 Teilen W., 24 Teilen NaCl u. 18 Teilen NH.,C1 
bei 15° ist —3460 cal., L  eines Mols NaCl in einer Lsg. aus 100 Teilen W., 20,3 
Teilen NH4C1 u. 21,5 Teilen NaCl bei 15° ist :—270 cal. Ebenfalls betragt L  eines 
Mols NaNOa im Gemisch aus 100 Teilen W., 140 Teilen NH4N 03 u. 62 Teilen 
NaNOs —1990 cal., eines Mols KH,tNO:i im Gemisch aus 100 Teilen W., 140 Teilen 
NH4NOs u. 63;4 Teilen NaN03 —2980 cal. (17°). — NH4N 03 erfahrt bei 32° eine 
polymorphe Umwandlung. Vf. bestimmte die L  von NH4N 03 in gesatt. NH4N 03- 
Lsg. (extrapoliert aus Messungen bei steigender NH4NO„-Konz.) bei 36 u. 28°; da 
die L  jeder Modifikation nur wenig temperaturyeranderlich ist, so diirfen diese 
Werte auch bei 32° gelten. Sie sind: fur eć-Modifikation (oberhalb 32° stabil) 
—2530 cal., fiir die j'?-Modifikation —2930 cal., woraus fiir die UmwandlungswSrme 
400 cal. folgt in Ubereinstimmung mit B e l la t i  u. Romanese (Atti d. E. Inst. 
Veneto [6] 4. [1886]). — Fiir die Loslichkeit des NH,N03 (g in 100 g W.) wurde 
gefunden:
' Temp. 26,7° 28,6° 30,4° 30,8° 32,2° 32,9° 33,8° 36,0° 39,2°

Losl. 215,0 223,6 232,5 234,5 241,2 244,4 248,3 259,0 274,5.
Ais Bodenkorper liegt bei tieferen Tempp. die ^-Modifikation, bei hoheren die
iz-Modifikation vor; die beiden L 6slichkeitskurven schneiden sich bei 31,8°, dem 
Umwandlungspunkt. — Die Loslichkeit von NH4N 03(NaN03) in Lsgg. von 
NaN03(NH4N 03), sowie die von NaCl(NH4Cl) in NH4Cl(NaCl)-Lsgg. wurde nach 
der Methode der therm. Analyse u. gewichtsanalyt. bestimmt. — Fiir die obigen
vier Salze stellte Yf. auch die Abhangigkeit des Dampfdruckes iiber den Lsgg. von 
der Konz. fest. Somit wurden alle GroBen in der Gleichung 502 L -d T jT 2 +
i-dCjC =  0 bekannt. Die Gleichung bewUhrte sich yorziiglich: sie lieferte z. B. 
fiir L  des NaN03 bei 16° —2,16, w&hrend die Messungen —2,13 bis —2,15 er- 
gaben. Eine .Bestiitigung fanden auch die Beziehungen 1. fiir den Umwandlungs
punkt LjL ' — dCjd T : dC /dT, worin die Buchstaben mit u. ohne Strich sich auf 
yerschiedene polymorphe Modifikationen beziehen, C ist die Konz. der gesatt. Lsg., 
2. fiir den eutekt. Punkt CL/cl =  d C /d T : dc/dT, worin die groBen u. die kleinen 
Buchstaben sich auf zwei Komponenten der Lsg. beziehen (Salz u. W.), 3. fiir die 
gemischten Lsgg. bei gleicher Temp. G L/C L' =  (i-dO/dT) : (i’-dCjdT), worin 
einem Salz die GroBen ohne, dem anderen mit Strich zukommen. — Das thermo- 
dynam. Loslichkeitsgesetz ist also auch fiir hochst konz. Lsgg. gultig, nicht nur 
fiir wl. Salze, dereń gesiitt. Lsgg. sehr verd. sind. (Ann. de Chimie [10] 3. 72—120. 
121—90. Paris, Sorbonne.) Bikerman.

L. Duparc, P. W enger und &. Graz, Uber die Loslichkeit des Calciuniflwrids 
in Essigsaure. Zuvor wurde die Loslichkeit des Calciumfluorids in 2-n., n. u. */,-n. 
HC1 u. HN03 bestimmt. Dazu wurden 0,5 g bei 100° getrocknetes, dann gegliihtes 
CaF2 15 Min. mit 25 ccm der betreffenden Siiure gekocht, nach liingerem Stehen 
die ungel. Substanz abfiltriert u. gegliiht. Yon dem angewandten CaF2 waren in
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Lsg. geblieben: in 2-n. HC1 51,04%, n. HC1 32,96%, 7'2-n. HC1 21,92%, 2-n. HN03 
48,74%) n- HN03 30,32%j 1k 'n- HN03 20,25%. — Da gewohnlich angenommen 
wird, daB CaFs in E asig s iiu re  prakt. unl. ist, wurden die Verss. mit dieser Saurc 
in esakterer Form ausgefulirt. Nachdem man sicb uberzeugt hatte, daB 3-std. 
Erhitzen zur Herst. gesiitt. Lsgg. hinreicht, wurden 3 Erlenmeyerkolben mit je 1 g 
CaFs u. der betreffenden Siiure beschickt, unter Riiliren im Thermostaten erbitzt, 
nacli 3 Stdn. durcli einen auf gleiclie Temp. erhitzten Tricliter filtriert, vom Filtrat 
100 eem eingedampft u. der Euekstand erst gegliilit (CaO), dann mit H2SO., ab- 
geraueht (CaS04). DieVerss. wurden bei 40, 60, 80 u. 100° ausgefuhrt; die /Zahlen 
bedeuten g CaF2 in 100 ccm Lsg. Vs’n- SUure: 0,0153, 0,0178, 0,0206, 0,0229 g; 
n. Siiure: 0,0175, 0,0203, 0,0237, 0,0264 g; 2-n. SSure: 0,0192, 0,0229, 0,0267, 0,0300 g. 
Die Resultate sind im Original dureh Kurven veranschaulicht. (Helv. cbim. Acta 
8 . 280—84. Genf, Univ.) Lindenbaum.

L. F rank , Zur Ba-echnung der P—x-Kurven bindrer Fliissigkeitsgemische. (Ygl. 
Ztschr. f. physik. Cli. 114. 257; C. 1925. I. 2055.) Mathemat. Berechnung der Teil- 
u. Gesamtdruckkuryeu von binSren Fliissigkeitsgemischen. Dadureh ist man aueh 
in der Lage, die Zus. der Gasphase anzugeben. Untersucht wurden die binaren 
Systeme: Bzl. mit CClt, Chlf., A., Toluol, CĄ; A. mit Methylalkoliol; Mełhyl- mit 
Athylacetat; CCI., mit Toluol; N% mit 03. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 962—64.) Zand .

Suzanne Veil, Die Zersetzung von Wasserstoffsuperoxyd bei Gegenicart von 
Nickełhydroxyd. Es wird gezeigt, daB der Magnetisierungskoeffizient von Ni[OS)2, 
das in IZjOj-Lsgg. suspendiert dessen Zers. katalyt. beschleunigt, allmahlicli sinkt, 
wiihrend der Magnetisierungskoeffizient des durcli Trocknen des Hydroxyds 
gewonnenen NiO erst steigt, dann fiillt. (C. r. d. l’Acad. des sciences 180. 
932— 34.) K r Ogeu .

W heeler P. Davey, Uber die Zersetzung von Wassersto/Tsuperoxyd. Das gebogene 
Eude eines Platindralites tauebt in kolloidales Pt, das niebt gebogene in ILfi., 
von etwa 3°/0ig. Konz. Es entwickelt sicb kein Sauerstoff. Wird der Drabt uin- 
gewechselt, so entwickeln sieli Gasblasen (02) am gebogenen Ende des Drahtes, 
selbst dann nocb, wenn das andere, umgebogene Ende aus dem kolloidalen Pt 
lieraus gehoben wurde. Dann wird wenig kolloidales P t in die Lsg. des H j02 ge- 
geben. Tauebt man nun eines der Enden des Dralites in die Lsg., so entwickeln 
sich mficbtig Gasblasen von 0 2. Aucb mit einem inakt. Stiick P t, mit Pd, Glas, 
Holz wurde der namliebe Effekt nun wahrgenommen. Die Entw. war so lieftig, 
daB man liStte yersuchen konnen, in diesen Substanzen aktivere Korper vor sich 
zu haben ais in dem vorher aktiyierten Pt-Draht. — Im AnschluB an diese Verss., 
die zur Nacbprufung einer Mitteilung von D itm an  (vgl. Science 60. 183; C. 1924. 
II. 2759) uber die elektromagnet. Natur der Enzym- u. Katalysatorwirkung unter- 
nommen worden waren, stellt Vf. fest, daB die Folgerungen, die D itm an  daran 
kniłpft bzgl. der SpezifitSt der Enzymwrkg. u. ilirer Fabigkeit, elektromagnet. 
Scbwingungen auszusenden, mit Yorsicbt zu bebandeln sind. (Science 61. 388—89. 
New York, General Electr. Co.) H okst.

Charles Ross P richard  und Cyril Norm an H inshelw ood, Die Reaktion 
zińschen Wasserstoff und Kohlendioxyd an einer Plalinoberflache. VfF. untersuchen 
die Rk. zwischen Jf2 u. C02 am Pi-Kontakt zwiseben 870 u. 1120°; bei Entfemung 
des gebildeten W. ist die Umsetzung nach der Gleicliung H2 -j- C02 =  II20  CO 
yollstSndig. Fiir konstantę C02-Drucke steigt die Geschwindigkeit der CO-B. bis 
zu H2-Drucken von 300 mm fast linear mit dem H2-Druck, fiir konstantę IL,-Drucke 
erreiebt sie ein Masimum, wenn der C02-Druck etwa doppelt so groB wie der 
H2-Druck ist; CO verzogert die Rk. Bei iiąuimolaren Verhaltnissen (Partialdrucken 
von 100 mm) der reagierenden Gase yerlSuft die Umsetzung nahezu monomolekular 
u. bat zwischen 900 u. 1100° einen Temperaturkoeffizienten von 2,85 fUr 100°.
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CO, wird anscheinend an wenigen akt. Punkten, die nur einen geringen Bruchteil 
der gesamten Pt-Oberfliiche ausmachen, adsorbiert; Vff. nehmen an, daB zwischen 
der relativen Adsorbierbarkeit von H, u. C02 an den akt. Punkten u. an der ge
samten Oberfliiche keine direkte Beziehung besteht. (Journ. Chem. Soc. London 
127. 806—11. Oxford, Balliol Coli. u. Trinity Coli.) K roger.

Ał. A to m stru k tu r. R adiochem ie. Photochem ie.
B. Cabrera, Probleme der Atomphysik. Zusammenfassung der neueren Kennt- 

nisse iiber den Atomaufbau unter apezieller Beriicksichtigung der Magneton theorie. 
Die Meaaungen sprechen gegen die Existenz des Bohrschen, ftir die des WeiBschen 
Magnetona, wenn man auch seinen Uraprung nieht ubersehen kann. Das magnet. 
Moment eines Atoms kann plotzlich um eine ganze Einheit steigen, ohne daB chem. 
Verandcrungen auftreten. Findet man eine gebrochene Zahl von Magnetonen, so 
hat man wahrscheinlich Molekeln mit verachiedenen Magnetonzahlen unter Measung.
— Bei der Aufkliirung der atomaren Konat. von Verbb. kann der Diamagnetismus 
gut helfen, namentlich wenn nicht Additivitat gilt, aondern konatitutiye Zuaatz- 
glieder auftreten. Der Magnetismus ist nicht genugend beachtet worden. — Alle 
Deformationen beachriinken aicli auf die iiuBerste Elektronenliiille, die feineren 
Veriinderungen in den tieferen Elektronenaehichten konnen wir bialang noch nicht 
aufzeigen, noch weniger aind wir iiber den Kern unterrichtet, trotz Radioaktiyitat, 
Atomzertrummerung u. Iaotopie. (Scientia [2] 37. 307—18. Madrid, Lab. de Invest. 
fisicas.) W. A. R om .

Leigh Page, Das Bahnersche Gesetz ais Bewegungsgleichung. Vers. einer Atom- 
theorie, die aich von der Bohrschen vor allem dadurch unteracheidet, daB die 
strahlenden Elektronen aich unifreąuent bewegen. Die Theorie kniipft an die ein- 
fachsten opt. Erscheinungen an (Balmers Gesetz) u. entwickelt eine Form der 
Dynamik, in der der Auadruck fur die Gesamtenergie mit dem der klass. Dynamik, 
in der aber die intraatomaren Bewegungen unifreąuent sind u. die dynam. Freąuenz 
mit der Bohrschen opt. Freąuenz ubereinstimmt. Die Resultate aind mit denen der 
Bohrachen Theorie identisch. Inabesondere wird die Serienemission nach dem 
Balmertypus erklart u. die Strahlungslosigkeit der atationiiren Zuatiinde. (Physical 
Review [2] 25. 429—43. Sloane Phys. Lab., Yale Univ.)' K yropoulos.

K. R,. Ram anathan, Die Struktur von Molekiilen in Beziehung zu ihrer optischen 
Anisotrópie. I. Vf. yertritt die Ansicht, daB die opt. Anisotropie von Gasmoll., wie 
sie aich an der Polari8ation dea von ihnen abgebeugten Lichtes kenntlich macht, 
von der wechselseitigen Einw. der Dubletts herriihrt, welche durch die auffallende 
Strahlung in den verschiedenen, das Mol. bildenden Atomen ausgeloat werden. Es 
wird angenommen, daB jedes Atom fur sich aich iaotrop yerhSlt. Vf. berechnet 
aua den bekannten Werten fUr die Refraktion u. die Polarisation des abgebeugten 
Lichtes die Atomrefraktionen u. gegenseitigen AbstSnde zwischen den opt. Zentren 
in den Moll. von Ha, N» u. 0 2; er erhalt so fiir die Atomabatiinde in dieaen 3 Gas- 
moll. 1,37-10—3 ccm, 1,90• 10—:8 ccm u. 1,46-10 3, wahrend die aua der freien Weg- 
iSnge berechneten Molekiilradien =  1,34.10—a ccm, 1,90* 10 3 ccm u. 1,81-lO-8  ccm 
sind. Yf. dehnt die Unters. auch auf die 3 atomigen Gaae N20 , C0.2 u. CSa aus 
u. entwickelt einen mathemat. Auadruck fur die Unvollstiindigkeit der Polarisation 
des transyersal abgebeugten Lichtes ais Funktion der Atomrefraktionen u. der 
gegenseitigen AbstSnde der opt. Zentren. Hieraus ergibt aich fUr den gegenseitigen 
Abstand der N-Atome im NsO =  3,18-10 8 ccm, fiir denjenigen der O-Atome im 
C02 =  3,32-10~8ccm u. den der S-Atome im CŚ2 =  4,04• 10—8 ccm. Die au8 der 
Theorie errechneten Werte fur die Unvollstiindigkeit der Polarisation stimmen be- 
friedigend mit den beobachteten Werten iiberein. (Proc. Royal Soc. London Serie A
107. 684—93. Rangoon, Univ.) " Frankenburger.
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R alph W. G. W yckoff und H erbert E. M erwin, Die Baumgruppe des Baryls 
(BaSOt). Laue- u. Spektrometeraufnahmen am Baryt ergaben, daB dieser der 
Raumgruppe 2Di—16 angehort u. 4 Moll. im Elementarparallelepiped besitzt. Die 
Kantenliingen des rliomb. Elementarparallelepipeds aind: a == 8,89, b =  5,45, 
c =  7,17 X, a :b :c  =  1,633:1:1,316. Obwohl die Abmessungen der a- u.
&-Achsen jcnen des pseudohesagonalen Arragonits (vgl. B ea g g , Proc. Royal Soc. 
London, Serie A 105. 16; C. 1924. I. 2490; W y c k o ff , Amer. Journ. Science, 
Sillim a n  [5] 9. 145; C. 1925. I. 1939) sehr ahnlicb sind, besteht keinerlei Analogie 
zwischen beiden Strukturen. (Amer. Journ. Science, S illim an  [5] 9. 286—95. 
Geophysic. Lab.) B ec k er .

H. Ott, Die Gitterstruktur des Karborunds (SiC). (Vgl. Naturwissenschaften 13. 
76; C. 1925. I. 1384.) Die vor kurzeni unterauchte iSiC-Modifikation erwies aich 
ais der Baumhauerache Typua II. Der Baumhauerache Typus I  ist rhomboedr. u. 
beaitzt 15 Moll. im Elementarparallelepiped a =  3,095, c =  37,95 X. Die Koor- 
dinaten der Atomsclnyprpunkte sind: 5 C (000), (002/ls), (00°/ls), (00°/1B), (00I3/i&)i 
5 weitere C-Atome erhalten zu diesen samtlichen Koordinaten die Zusatzwerte 
(2/a, 1/3, 1/3) u. die letzten 5 C-Atome die Zusatzwerte (‘/a, ~U, 2/3). Die 15 0-Atome 
sind gegen die C-Atome um den Betrag (00 p). p =  1/2a, verschoben. Die tetraedr. 
Anordnung der Si u. C-Atome bleibt wie bei der II. Modifikation erhalten. Der 
kleinste Abstand Si-C betragt 1,90 jL .  (Naturwissenschaften 13. 319. Miinchen.) B e.

H. Lange, Riintgenspektroskopische TJntersuchung ęiniger Metallegienmgen mittels 
der Mełhode von Seemann-Bolilin. (Vgl. S. 219.) Es werden die Miachkryatall- 
reihen Au-Ou u. Ou-Ni unteraucht. In beiden Fallen sind die Gitterabmessungen 
der Mischkrystalle additiy in bezug auf die Gitterkonstanten der reinen Komponenten. 
Die Abweichung vom Addit|vitatsgesetz betragt mą^jnjal 0,45 °/o- Ferner wurde 
die Struktur des vęrgiiteten u. unverguteten Duraluminiums untersucht. Beide 
Proben zeigten ein einheitliches Hauptgitter. Nach kurzem Erwarmen auf 500° u. 
darauf folgendem Abschrecken trat neben dem Hauptgitter ein zweites Gitter auf, 
deaaen Gitterkonatante etwaB groBer ist ais jene des unyerguteten Materials. Da- 
durch wird die geringe Volumausdehnung des Duraluminiums bei der Yergutung 
erkllirt- Das -Auftreten eines neuen Gitters beim Vergutungsvorgang bestatigt die 
Konnosche Theorie, nach welcher aich hier die VergUtung analog den Vorgimgen 
in C-reichen Stahlen yollzieht. (Ann. der Physik [4] 76. 476—92. Jena, Univ.) Be.

J. B,. Katz, Ronłgenspekłrogramm pon Kautscliuk bei verschiedenen Dehnungs- 
graden. Eine neiie TJntermchungsmethode fiir Kautscliuk und seine Dehnbarkeit. 
Durchleuchtet man gewonlichen natiirlichen Kautscliuk mit monocliromat. Rontgen- 
strahlen, dann zeigt dieser das Bild eines amorphen Korpers. Von einem gewissen 
Dehnungsgrad an bildet aich jedoch ein Faaerdiagramm aus,' welches mit zu- 
nehmender Dehnung starker wird. Es scheint sieli mit der Dehnung eine gewisse 
Rrystallatruktur auazubilden. Synthet. Kautscliuk zeigt diesp Erscheinung nicht. 
(Chem.-Ztg. 49. 353—54. Amsterdam.) B ec k er .

B,. O. Herzog, Uber den Feinbau der Faserstoffe. Die rontgenograph. Erforschung 
der Celluloae ergab, daB im monochromat. Diagramm gewisse Abweicliungen u. Auf- 
spaltungen der Punkte eintreten, welche aich nur durch die Annahme deuten lasaen, 
daB in der Cellulose mehr ais eine krystallin. Substanz enthalten ist. Dies wurde 
von H. W. GoneU an 17 Faaerarten yerschiedener Herkunft bestatigt. AuBer den 
in Ztschr. f. physiol. Ch. 141. 63 (C. 1925. I. 1940) wiedergegebenen Resultaten 
wurde gefunden, daB die konzenta-. Schichten von Bastfasern u. Mk. parallele Faserchen 
(Nągelis Micellarreihen) zeigen, welche eine bestimmt;e, fur jede Schicht charakterist. 
Neigung zur Achse besitzen. Dementsprechend liefern JSanf, Bast des Maulbeer- 
baumes u. des Besenginsters deutliehe Faserdiagramme, welche im wesentliehen 
einem Schichtkomples zugehoren. Barniefaser zeigt zwei Scliichtkomplexe, dereń



1925. II. A j. A t o m s t k u k t u e . R a d io c h e m ie . P h o t o c h e m ie . 133

Neigung bei breiten Faserzellen um 7,5°, bei achmalen um 4,2° differiert, was auoh 
im Rontgendiagramm zu erklaren ist. Bei Flachs ist das Rontgenbild nebelig u. 
verschleiert u. zeigt keine scliarfen Punkte. Baumwolle liefert ein fur „ S p i r a l - 
fa s e ra n o rd n u n g “ charakterist. Bild.

Bei der M e rc e risa tio n  der CelluloBe mit starker Natronlauge beweist das 
Rontgenbild, daB chem. Veriinderungen im Mol. des die meisten Interferenzen 
liefernden Cellulosebestandteils eintreten, aber so, daB sich die MolekulargroBe 
nicht oder nur unbedeutend iindert. Daneben treten auch in den anderen krystallin. 
Komponenten chem. Veriinderungen ein. Von H. G o n e ll wurde der Fortschritt 
der Mercerisation bei Ramie rontgenograph. yerfolgt, wo sich ergibt, daB rontgeno- 
graph. u. mechan. feststellbare Veranderungen nicht parallel gelien. Die Kunst- 
seiden, insbesondere Kupferseiden zeigen das Diagramm der mercerisierten, nicht 
der nativen Cellulose (vgl. Kolloid-Ztsehr. 35. 201; C. 1925. I. 931). — Weitere 
Unterss. an Chitin u. Seidenfibroin (ygl. H erzog u . K obel, Ztsehr. f. physiol. Ch. 
134. 296; C. 1924. H. 50) deuten auf eine gewisse Gleichartigkeit im Aufbau dieser 
Stoffe u. der Cellulose hin. In allen Fallen bildet die Hauptmasse ein einziger 
krystallin. Stoff. oder ein Gemisch solcher Stoffe. Die Krystalle liegen mit einer 
Krystallachse in der Faserrichtung u. sind in Kittsubstanzcn eingebettet. Die 
krystallin. Elementarzelle hat ungefalir die gleiche GroBenordnung wie die anderer 
organ. Verbb.

Die Entsteliung der Faserstruktur im Organismus findet so statt, daB die zu- 
nachst amorphe Substanz infolge von Zug in der Faserachse auskrystallisiert, wobei 
die krystallograpli. Richtung der groBten Waclistumsgeschwindigkeit in der Faser
achse liegt. Dies wurde an Rontgenbildern yon natiirlicher u. Kunstseide wie auch 
von Asbest ermittelt. — Entwicklungsgeschichtlich bedeutsam ist das Ergebnis, daB 
di,e Ausbildung der Krystallisation mit der Entw. fortschreitet, wie an der Haut 
von Raupen u. Kiiferpuppen rontgenograph. featgestelit wurde. — Die Kittstoffe 
sind leichter angreifbar ala die Cellulose, da JTydrocellulose trotz weitgehender 
Veranderung der mechan. Festigkeit ein n. Cellulosediagramm liefert. Die Ein- 
lagerung der krystallinen Substanz in eine amorphe Kittmasse ist von groBter Be- 
deutung fiir den Verlauf chem. Rkk. u. fiir die Widerstandsfiihigkeit des Gebildes 
gegen mechan. Beanspruehung. Gegeniiber dem rein krystallinen Aufbau bietet 
dieser komplexe Aufbau den Vorteil, daB keine Rela-yatalliaationsyorgUnge, welche 
mit einer mechan. Erweichung yerbunden sind, eintreten konnen. (Naturwissen- 
schaften 12. 955—CO. 1924.) Sc h iebold .

R,. 0. Herzog und H. W. Gonell, Weitere Unterstwhungen an Naturstoffen und 
biologischen Strukturen mittels Rontgenstrahłen. VfF. studieren eine Anzahl 2icserve- 
kohlenhydrate yon Pflanzensamen aowie von Gerust- u. Stutzstoffen des tier. Organis
mus (Albuminoide). — Starkę, das Mannau der SteinnuB, das Galaktomannan des 
Dattelkerna, Insulin (Dahlienknollen), Lichenin (Flechtcn), Xylan aus Stroh, Glykogen 
(das Energiereseryematerial des Muskels u. der Hefe), welche schnell mobilisierbar 
sein muB u. leicht.kolloidal gel. wird, s in d am o rp h , ebenso Quellstoffkohlenhydrate 
wie Mannan aus Salepschleiyn, Caruban aus Johannisbrot. — Das organ. Geriist- 
material der Muscheln u. Ilornkorallen, in welche das anorgan. ein- oder angelagert 
ist, ebeneo das Rolir der Rohrenwurmer ist am orph . Dagegen ist das Spongin 
aus sehr kleinen geordneten Krystallen aufgebaut. Auch das organ. Geriist von 
Nautilus ist feinkrystallin, jedoch ohne deutliche Faserstruktur. Die Chorda des 
Ifaies ist deutlieh krystallin u. enthalt dieselbe Substanz, die sehr feinkrystallin. im 
Knorpel der Saugetiere enthalten ist.

In der Keratingruppe liefern Haare, Borsten, Stacheln, Federn, Fischbein u. 
Horn (Gemse) das gleiche Diagramm wie ea bereits beim Haar beschrieben ist 
(Herzog u. J ak ck e , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 2162; C. 1921. I. 278). Die aus
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Fischschuppen isolierten faserigen Strukturelemente zeigen das Diagramm des Haares 
noch weitgehend differenzierter, liier sind die Krystiillchen grofier. Es ergibt sich 
hieraus die chem. wichtige Folgerung, nach den krystallin. Hauptbestandteilen von 
Knorpelgewebe u. Keratinen samt Ichthylepidin in entwicklungsgeschichtlich tiefer 
stehendem Materiał zu suchen. — Weitere Ergebnisse, die sieh noch nicht allgemein 
auswerten HcCen, wurden am Eihullenalbumin (Reptilienei), femer am Schwert des 
Scliwertfisches (Hizchias gladius), welches ein Gemisch von Stoffen mit u. ohne 
Faserstruktur ergibt, sowie am Kiefer von Eunice (Ringelwurm), der deutliche 
Krystallstruktur besitzt, erhalten. Das letztgenannte Materiał ist nicht ident. mit 
dem Chitin. Bzgl. der Einzelheiten sei auf die ausfiihrliche Tabelle der Yff. im 
Original yerwiesen. (Naturwissenschaften 12. 1153—55. 1924. Berlin-Dahlem, Kaiser 
WiLHELM-Inst. f. Faserstoffchemie.) Schiebold.

0. S. Duffendack und H. H nthsteiner , Niederspannungsbogen in Phosphor- 
dampf. Der P-Dampf wurde durch Erhitzen eines dem Entladungsrohr seitlicli 
angeblasenen GefiiBes mit rotem P auf 335° erzeugt, sein Druck durch die Er- 
wiirmung des Entladungsrohres reguliert. Dieses Rohr war vom gebrauchlichen 
Typ u. enthielt ais Kathode einen W-Draht, ais Anodę eine W- oder Mo-Platte. 
Um zu entscheiden, ob die so gewonnenen Ergebnisse dem P-Atom oder Mol. ent- 
sprachen, wurde zur Kontrolle auch eine andere Elektrodenform benutzt, bei der 
die Anodę aus Mo-Blech kastenartig die Kathode umgab u. durch die starkę Er- 
hitzung (auf Gelbglut) weitgehende Dissoziation der P-Molekeln gewShrleistete. Ais 
Minimumpotential wurde beide Małe 10,3 V gefunden, welches ais die Ionisierungs- 
spannung des P-Atoms betrachtet wird. Anzeichen fur Mehrfachionisation wurden 
nicht gefunden. Die Differenz gegen den von Mo h i.e r  u. F oote angegebenen 
Wert von 13,3 V fur die Ionisierungsspannung’ erlcl&ren die Vff. mit der von 
Moh ler  u. F oote angebrachten Korrektion fiir die Anfangsgeschwindigkeit, der 
ein Ionisierungsbeginn bei 10,6 V auf den Originalkuryen der angefuhrten Autoren 
gegeniibersteht (Physieal Review [2] 25. 501—8. Univ. of Michigan u. Gen. 
El. Co.) K yropo ulos.

H. D. Smyth, Primare und sekundare Ionisationsprodukte in Wasserstoff. (Vgl. 
Journ. Franklin Inst. 198. 795; C. 1925. I. 1045.) Wie friilier wurde die Ioni- 
sierung durch ElektronenstoB bewirkt u. die Ionenbahnen ais Kanalstrahlen im 
magnet Felde entsprechend ilirem e/m halbkreisformig umgebogen u. in einen mit 
dem Elektrometer verbundenen Faradayzylinder geleitet. Die verschiedenen Ionen- 
gattungen machen sich ais Maxima im Elektronenstrom bemerkbar. Die Deutung 
dieser Maxima wird durch SekundSrprozesse kompliziert, d. h. durch die sekund&re
B. von Ionen durch ZusammenstoB der primiłr gebildeten mit anderen Ionen oder 
Molekiilen. Unterstutzt wird die Deutung durch Verss. bei verschiedenen Drucken, 
bei denen die Wahrscheinlichkeit des ZusammenstoBes u. damit die der B. von 
Sekundiirprodd. yerschieden ist. Diese Verss. lassen gleichzeitig Schliisse zu auf 
die Stabilitiit der verschiedenen Ionengattungen. Solche druckabhiingige Disso- 
ziationsmaxima wurden zuyerlassig fiir H3+ u. H2+ zu H + gefunden, wiihrend 
Maxima entsprechend H3+ — y  H2+ u. Assoziationsmaxima nicht sichergestellt 
werden konnten. Theoret. Betrachtungen iiber die Druekabhangigkeit der relatiyen 
Mengen von Hj+ u. H + geben Kuryen, die im allgemeinen mit den Yerss. iiber- 
einstimmen u. den SchluB zulassen, daB die Wahrscheinlichkeit der Dissoziation von 
H2+ ca. das 15fache der Wahrscheinlichkeit des ZusammenstoBes mit einem Molekuł 
ist, wie sie sich aus der kinet Theorie ergibt, u. daB die Wahrscheinlichkeit der
B. von H + aus H2+ groBer ist, ais die der B. aus H3+. Die Diskussion des 
Widerspruchs zwischeu der aus den Ionisationspotentialen berechneten u. der nach 
L angm uir  sich ergebenden thermischen DissoziationswUrme fiihrt auf die im vor- 
liegenden Falle noch unbekannte ausgestrahlte Energie ais Erkliirungsmoglichkeit. —
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Die Verss. des Vfs. ergeben, zusammengefaBt: primiire B. von Hs+ bei ca. 16 V; 
keinen Anhaltspunkt fiir gleichzeitige Ionisation u. Dissoziation bei Potentialen iiber
20,2 V, aber B. von Hs+ u. H + auf Grund sekundiirer Prozesse. (Physical 
Review [2] 25. 452—68. Princeton [N. J.].) K yropo ulos.

H enry A. Barton, Ein fach- und Doppelionisation von Argon durch Elektronen- 
słop. (Vgl. Naturę 114. 826; C. 1925.1. 608; u. yorst. Ref.) Ausfiihrliche Darst. des 
fruher Mitgeteilten. Der Untersuchungsgang entspriclit yollig dem von Sm y t h ; 
fur die Deutung der Ergebnisse gilt das oben gesagte. Hauptziel der Arbeit war 
Best. des zweiten Ionisationspotentials von Ar. Ober das bekannte Ionisations- 
potential von Ar+, welclies zu 15,2 V angenommen wurde, ergab sich die an den 
Messungen anzubringende Korrektion zu —2,1 V, woraus 45,3 i  1,5 V fiir das 
Minimumpotential von Ar+ + folgt. Ein krit. Potential von 34 V wurde im Gegen- 
satz zu anderen Experimentatoren niebt gefunden, was auch seinen Grund in der 
Methode haben kann. Bis zu hohen Potentialen (95 V) wurden Anzeichen fur das 
Auftreten mehrfachen ElektronenstoBes gefunden; Ar+ + + -Ionen wurden auch bei 
hoheren Potentialen nicht gefunden. — Die ausgesprochene Abweićhung der Be- 
funde des Vf8.__"von den Beobaehtungen von D e ja r d in , H orton u. D a v ies neigt 
der Yf. den yersehiedenen Versuchsbedingungen zuzuschreiben, insbesondere den 
starkeren Elektronenstromen dieser Autoren, die eine wiederholte Ionisation be- 
giinstigen. Die hier vorliegenden Moglichkeiten werden an einem Energiediagramm 
der yersehiedenen Niveaux auf Grund der bisher beobachtefen krit. Potentiale 
eingehend erortert u. sind im Original nachzusehen, da eine sehlussige Erklarung, 
ohne besondere Annahme, aussteht. (Physical Review [2] 25. 469—83. Princeton 
[N. J.].) K yropoulos.

Mme. P ie rre  Curie, Apparat zur Bestimmung der Intensitat einer Quelle der 
a-Sfrahlen. Die Methode des Sattigungsstromes ist nicht anwendbar, wenn das zu 
untersuchende Priiparat zu stark ist: es gelingt nicht, bei nocli so groBer EK. alle 
Ionen fortzuschaffen. Vf. reduziert den in die] Ionisationskammer gelangenden 
Bruchteil der a-Teilclien durch Einschalten einer undurchdringlichen Membran, die 
nur ein kleines mit Al-Folie yerschlossenes Loch tragt. Die Ergebnisse stimmen 
mit den nach gewohnlichem Verf. gewonneuen auf 1% uberein. (Journ. de Chim. 
physiąue 22. 142—46. Paris, Sorbonne.) B ik er m a n .

C. D. E llis  uud W. A. W ooster, Bemerkung iiber den Warmeeffekt der y-Strahlen 
von RaB und RaC. Vff. teilen eine Methode mit, nach der sie unabhfingig von 
dem WarmeefFekt der cz-Strahlen den Warmeeffekt der /-Strahlen von RaB u. 
RaC gemessen haben. Die Seliwierigkeit liegt darin, daB die Strahlen in Ggw. 
der «-Stralilen gemessen werden mussen, die eine etwa 10 mai groBere WSrmewrkg. 
heryorrufen, u. daB bei allen ezperimentellen Anordnungen nur etwa ’/io ^er
7 -Strahlen absorbiert werden, also zur Messung gelangen konnen. Die Vff. benutzen 
nun einen Hohlzylinder, der aus 4 gleichen Sektoren besteht, von denen 2 gegen- 
iiberliegende Sektoren aus Pb bezw. Al u. die dazwischen liegenden Sektoren aus 
Holz sind. In der Achse des Zylinders befindet sich isoliert von den Sektoren ein 
lSngs durchbohrter Cu-Stab, der im Mittelpunkt der Achse ein dunnwandiges 
Rohrchen mit RaEm enthiilt. Der Al-Sektor ist durch hineingebohrte Locher auf 
dieselbe WSnnekapazitat wie der Pb-Selctor gebracht. Der ganze Warmeeffekt der 
a- u. (3-Strahlen wird in dem Cu-Stab lieryorgebracht. Die /-Strahlen werden zwar 
nur unyollstandig in dem Al- bezw. Pb-Sektor absorbiert, aber auf jeden Fali starker 
im Pb. Da beide Sektoren die gleiehe Warmekapazitat haben, kann man aus der 
Temperaturdifierenz, die durch ein System von 19 Silber-Konstanten-Thermoelementen 
gemessen werden konnte, u. aus der bekannten Absorption im Pb u. Al die Wfirme- 
wrkg. der /-Strahlen berechnen. Vff. finden mit einer Genauigkeit von 5% 8,1 
cal/Stde. fiir die von den /-Strahlen einer mit 1 g Ra im Gleichgewicht befindliehen
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Menge RaB u. RaC erzeugten WSrmewrkg. (Proc. Cambridge Philos. Soc. 22. 
595—96.) P h il ip p .

Y. H. Woo, Die Intensitat der Streustrahlung der Himtgenstrahlen durch riick- 
laufende Elektronen. Vf. bereclmete auf Grund der Comptonschen Uberlegungen 
(Physical Review 21. 483; C. 1 9 2 4 .1. 395) beziiglicli der Geachwindigkeit der riick- 
laufenden Elektronen nach der kląss. Elektrodynamik die Totalstreuung in tjber- 
einstimmung mit T hom son. Die Existenz des Comptoneffektes widerlegt die Be- 
recbtigung der einfachen Grundannahmen. Vf. findet ferner, daB aueli die Annalime 
der Analogie zwischen dem Elektron u. dem yirtuellen bewegliehen Oscillator 
(B o h r, K ra m e r s  u . S l a t e r ,  Philos. Magazine [6] 47. 785; C. 1924. II. 1435) nicht 
zum Ziele fiihrt. (Physical Review [2] 25. 444—51. Chicago, Univ.) K y ro p o u lo s .

K. R,angadhama Eao, U ber die Fluorescenz und kannellierte Absorption des 
Wismuts bei hohen Temperaiwen. Vf. suclit, durch Temperaturerhohung eine Fein- 
struktur des Bandenspektrums des Bi nachzuweiscn. Durch Erhitzen des Vcr- 
dampfungsofens auf 1500—1600° bewirkt er das Auftreten einer orangegelben Fluores- 
zenz des Bi-Dampfes. Vf. stellt Yergleichsaufnahmen des Absorptions- u. des 
Fluorescenzspektrums mittels eines Hilger-Glasspektrometers her; er gibt tabellar. die 
Wellenlangen von etwa 20 Fluoreszenzbanden an. Es zeigt sich, daB das Fluorescenz- 
spektrum fast vollstandig das Komplement des Absorptionsspektrums darstellt u. daB 
es keinerlei Polarisationseflekt zeigt. Einige Banden des Hochtemp.-Bandenspektrums 
zeigen eine deutliche Feinstruktur, welche ycrmutlich einer dreifachen Quantelung 
der Elektronen-, Atom- u. Molekiilbewegungen des Bi-Mol. entspricht; vielleicht ver- 
ursacht das groBe Tragheitsmoment des Bi-Mol. die Kleinheit des Frequenzintervalls 
zwischen aufeinanderfolgenden Gliedern der Linienser}en innerhalb der Banden. Vf. 
iiuBert die Ansicht, daB die Anregungspotentiale der Elemente der 5. Gruppe, welche 
im Dampfzustand mehratomig sind, aus den Bandenspektren sich ergeben konnten, 
da es sich offenbar um Anregungen u. Strahlungen der Moll. u. nicht der Atome 
handelt. (Proc. Royal Soc. London. Serie A. 107. 760—62. Madras, Univ.) F rbu .

I. C. S later, Eine Quantentlieorie der optisclien Frscheinungen. (Vgl. B o h r , 
K ra m e r s  u . S l a t e r ,  Philos. Magazine [6] 47. 785; C. 1924. II. 1435.) Anwendung 
u. Ausdehnung der fruher gegebenen Theorie auf opt. Erscheinungen, insbeśondere 
die Resonanzstrahlung. (Physical Review [2] 25. 395—428. J e f f e r s o n  Phys. Lab., 
I1 a r v a rd  Univ.) K y ro p o u lo s .

H. M. Hansen, T. Takam ine und Syen W erner, Der FAnflufs eines magnetischen 
und elektrischen Feldes auf das Quecksilberspektrum. Im ersten Teil dieser Arbeit 
wird von den Vff. untersucht, unter welchen Bedingungen Ubergiinge yon den 
beiden metastabilen Zustanden 2pl u. 2p3 des jEZjr-Atoms zum normalen Zuatand 1S  
moglich sind. Ist dies der Fali, dann mussen die „verbotenen“ Linien (1 S — 2p j  
2270 u. (1 S — 2pz) 2656 in Emission auftreten. Es zeigt sich nun, daB weder ein 
magnet, u. ein elektr. Feld diese Linien auftreten liiBt, daB sie aber bei starken 
kondensierten Entladungen erscheinen, wobei allerdings die 2656 Linie sehr schwach 
ist. — Im zweiten Teil wird der Starkeffekt bei Anwesenheit eines starken elektr. 
Feldes untersucht. Ais Feld wird das Spannungsgefalle im Kathodendunkelraum 
einer Entladungsrohre benutzt, welche mit 6000—10000 Volt bei 0,5 Milliampćre 
betrieben wurde. Das Spannungsgefalle des Kathodendunkelraums betrug dann 
35000 Volt/cm. Unter dem EinfluB des Feldes trat eine Rot- u. Violettyerschiebung 
der Linien ein. Die Yerschiebung war desto groBer, je wasserstoffiihnlicher die 
Termen sind. Es konnen jene durch das Auswahlprinzip verbotenen Linien auf
treten, dereń Endterm K  S. m ist. (Pasehen-Sommerfeldsche Numerierung.) Die 
Einzelheiten sind tabellar. wiedergegeben. (Kong. Danske Vidensk. Meddelelser 5. 
Nr. 3. 1—40. 1923. Kopenliagen, Uniy.) Be c k e r .
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H. C. Urey, Der Ein/lufi verwbrender elelctrisclier Felder au f den Zeemancffekt 
des Wasserstoffspektrums. (Vgl. Ztschr. f. Phyaik 29. 86; C. 1925. I. 15.) Vf. 
berechnot den EinfluB, den ein elektr. Feld auf den stationilren Zustand eines 
H-Atoms ausiibt, wenn das elektr. Feld quer zu einem Magnetfeld stelit u. von 
solcher Intensitat ist, da6 die Zeemaneffekte von beiden Feldern von der gleichen 
Grofienordnung sind. Weitcr wird der EinfluB eines solclien zweiten Feldes auf 
die H-Linien bereclinet u. mit der experimentellen Erfahrung yergliehen. (Kong. 
Danske Vidensk. Meddelelser. 6. Nr. 2. 1—19. 1924.) B e c k e r .

Guńther Cario und Otto Óldenberg, Uber elektrisehe Anregung des Jodbanden- 
spektrums und des Jodlinienspektrums. (Vgl. Ztschr. f. Physik 25. 136. 27. 189;
C. 1924. II. 1054. 2318.) Da die bekannten 5 .7a-Banden dem neutralen Mol. 
angehoren, wurde naeh neuen Banden gesucht, welche uńter UmStUnden dem J 2+ 
zuzusehreiben sind. In Analogie zu den Banden des Ns+, welche im kathod. 
Glimmlieht auftreten, wurde das kathod. Glimmliclit in J2-Dampf bei niederem 
Dampfdruck untersucht. Es wurde jedoch nur eine schwache neue Bandę bei 
2700 k  gefundep u. daraus auf eine geringe Stabilitat des J2+ geschlossen. Bei 
elektr. Anregung der diffusen J 2-Banden konnte in engen Kapillaren eine Auf- 
spaltung nachgewiesen u. die diffuse 3460-Bande in eine lange Reihe von Einzel- 
banden zerlegt werden. Das Linienspektrum des J2 wird zwischen 3302 u. 2062 A 
neu yermessen. (Ztschr. f. Physik 31. 914—19. Gottingen, Univ.) B e c k e r .

W . H. J. Childs, Eine Eigentiimlichkeit einiger roter Neonlinien. Bei der roten 
JYe-Linie andert sieli die effektive Wellenlange mit den Anregungsbedingungen, 
sodaB diese Linie nicht ais Standardlinie fur Priizissionsmessungen beim Ausmessen 
von Spektren yerwendet werden kann. (Naturę 115. 572. Kings Coli. Strand.) B e.

0. W. Richardson und T. Tanaka, Regchna/iigkciten im sekundaren Wassei-- 
stoffspektrum. Vff. setzen die Arbeit fort (Proc. Royal Soc. London. Serie A.
106. 640. 663; C. 1925. I. 614. 615) die Linien der sekundaren Wasserstoff-
spektrums in Serien einzureihen u. halten sich dabei an die Tatsache, daB die 
Intensitat bestimmter Liniengruppen bei ElektronenstoBanregung des H 2 bei 
niedrigem Druek gegeniiber der Intensitat bei n. Entladung u. GeiBler-Rohren vcr- 
iindert wird. Die einzelnen Gruppen sind tabellar. zusammengestellt. VfF. geben 
jeweils den Wahrscheinlichkeitgrad fiir die Riehtigkeit der betreffenden Serien- 
beziehung an. Aus ilmen lassen sich Rockschlusse auf das Tragheitsmoment der 
emittierenden Moll. in ihrem Anfangs- u. Endzustand ziehen. Verschiedene An- 
zeichen sprechen gegen die Annahme, daB gewisse Serien von einem Hs-Mol. emit- 
tiert werden; yielmehr sind auch diese yermutlich auf H2-Moll. zuriickzufiihren. 
(Proc. Royal Soc. London. Serie A. 107. 602—23.) F r a n k e n b u r g e r .

K. Rangadham a R ao, Eine Notiz uber die Absorption der griinen Linie des 
Thalliumdampfes. Vf. unternimmt eine Unters. der Absorption der griinen Tl-Linie 
0- 5350) um yielleicht in Analogie zu den Erscheinungen an der griinen Hg-Linie 
(X 5461) Ruckschliisse auf die komplexe Natur dieser Linien ziehen zu konnen. Yf. 
untersucht mittels einer, zwischen Tl-Elektroden ubergehenden Vakuumentladung 
ais Lichtąelle u. ein Lummer-Gehrckenschen Platte zur spektralen Auflosung die 
Absorptionsverhaltnisse dieser Linie im Tl-Dampf. Die naheren, rein spektr. Er- 
gebnisse sind aus der Originalarbeit ersiclitlich. (Proc. Royal Soc. London. Serie A.
107. 762—65. Madras Univ.) F k a n k e n b d rg e r .

Robert S. M ulliken, Eine Bandę von ungewohnlieher Struktur, die wahr-
selieinlich einem hochst instabilen Calciumhydridmolekul angehort. Vf. besehreibt eine 
Bandę, die von Saunders gelegentlich im Ca-Bogenspektrum bei niedrigen Drucken 
gefunden wurde. Der Bandenkopf liegt bei A =  3533,6 A., die Bandę selbst ist 
nach hoheren Freąuenzen hin abschattiert. Spektralaufnahmen wurden gemacht 
vom Ca-Bogen in 3—20 mm II-Atmospliare; mit Abpumpen des H schwachte sich
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die Bandę ab u. yerschwand schlieBlich. Der weite Linienabstand u. einfache Bau 
der Bandę macben ihre Zugehorigkeit zu einem Hydrid u. zweiatomigen Mol. 
walirscheinlich. Die Ergebnisse der Ausmessung sind tabellar. wiedergegeben. 
Insgesamt Shnelt die Bandę den CuII-Banden; sie bestelit aus zwei Teilen, dereń 
Linien zusammen keine Serie bilden. Die beiden Teile enden plotzlieh, unmittelbar 
nach ihrem Intensitatsmaximum; die mittleren Linien sind sehr schwach ausgebildet. 
Die Bandę wird auf Grund der Theorie von K ratzer  analysiert u. unter der 
Annabme, daB die Endlinien der beiden Teile einem gemeinsamen Anfangszustand 
entsprecben. Yergleicbende Betrachtung anderer Hydridbanden. (Physieal Reyiew 
[2] 25. 509—22. H arvard Univ.) K yropoulos.

H. M. Hansen und S. W erner, Das optiscJie Spektrum des Hafniums. Zu- 
sammenfassender u. ergiinzter Berieht der friiberen Arbeiten der Vff. (Naturę 11. 
322. 112. 618. 900; Naturwissenschaften 12. 528; C. 1923. I. 1068. 1924. I. 1152.
II. 431. 914.) An HfO% u. H fF t wurden insgesamt zwisehen 2250 u. 7500 A etwa 
800 Bogen u. Funkenlinien vermessen, u. Wellenlangen u. Intensitiiten in Tabellen 
angefiihrt. (Kong. Danske Vidensk. Meddelelser. 5. Nr. 8. 1—18. 1923. Kopenbagen, 
Uniy.) B ec k er .

W. Rump, Żiber die Resonanzfluorescetiz der IAnie 1849 A des Hg-Dampfes. 
(Ztsehr. f. Physik 29. 196; C. 1925. I. 16.) Bei Bestrahlung einer iTęr-Resouanz- 
lampe mit einer JHj-Bogenlampe liiBt sich die Resonanzlinie 1849 j! opt. anregen, 
wenn auf dem ganzen von der Strahlung durchlaufenen Weg 0 2 yerdritngt wird, 
da 0 2 diese Linie stark absorbiert. (Ztsehr. f. Physik 31. 901—2. Charlotten- 
burg.) B e c k e r .

R. Y. Zumstein, Die Absorptionsspektra von TŁupfer-, Silber- wid Golddampf 
im TJUraviolett. Die Metalldampfe wurden in einem beiderseits offenen, dick- 
wandigen Kohlerohr erzeugt, in dessen Mitte eine Aushohlung gebohrt war zur 
Aufnahme eines Metalltropfens. Von aufien, senkrecht zur Zylinderaehse wurde 
das Rohr an dieser Stelle mittels des Acetylen-Sauerstoffgeblases auf 1600—2000° 
erliitzt. An den offenen Enden befanden sich die Lichtąuelle (Zn-, Cd- oder Al- 
Funken) u. das Spektroskop; zwisehen diesen wurde der Metalldampf entwickelt. 
Bei Cu wurde beim ersten Dublett der Hauptserie 3273,9 u. 3247 A in Uberein- 
stimmung mit G r o t r i a n ,  starkę Absorption gefunden, auBerdem zeigten sich 
Linien bei 2225, 2182, 2178,9, 2165, 2024,3 u. bei 2000° bei 2244 k .  Bei Ag sehr 
starkę Absorption (wie bei G r o t r i a n )  bei 3382 u. 3280 1., sowie bei 2070,0 u.
2061,2 A, den ersten Dubletts der Hauptserie. Bei Au deutliche Absorption nur 
bei 2675,9 u. 2427,9, dem ersten Dublett der Hauptserie. In den Absorptions- 
spektren aller drei Elemente ist die Dublettkomponente mit kiirzerer Wellenlange 
stets die stiirkere, ahnlich wie bei den Alkalimetallen. Dasselbe gilt fiir das An- 
wachsen yon A  X mit steigendem Atomgewicht. Bemerkenswert ausgeprSgt ist der 
rasche Intensitatsabfall nach hoheren Gliedern der Hauptserie, wie bereits von 
F ow ler  bemerkt. (Physieal Review [2] 25. 523—26. Uniy. of Michigan.) K yro .

L. A. Sommer, Uber das Bogenspektrum des Rhodiums. Yf. analysiert das 
Bogenspektrum des i Ih nach den Messungen von K ay ser  (Abhandl. d. Beri. Akad. 
1897) u. findet, daB der spektroskop. Wechselsatz auch fiir das Rh-Spektrum gilt. 
Quartetts u. Dubletts u. Interkombinationen dieser beiden Termsysteme werden 
nachgewiesen. Wie in den Bogenspektren der Fe-Gruppe sind die Terme samtlich 
yerkehrt. Es wurden insgesamt bisher 50 Multipletts, die ungefiihr 400 Linien des 
Bogenspektrums umfassen, analysiert; gemessen sind 1500 Linien vom Bogen- u. 
Funkenspektrum. Direkte Beobachtungen, die iiber das Aufspaltungsbild im Stern- 
Grcrlach-Vers. etwas aussagen konnten, sind an Rh nicht gemacht worden. (Natur- 
wissenschaften 13. 392—93. Gottingen, Uniy.) J o s e ph y .
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Heinrich. Stoek, Beitrage zur Kenntnis der Einioirlcung des Lichts auf Brom- 
silber. Vf. wendet sich gegen die Folgerungen, die St rOmberg (Ztschr. f. wiss. 
Photographie, Photophysik u. Photochemie 22. 165; C. 1923. III. 1441) aus seinen 
Unterss., den Zersetzungsvorgang von Ag-Halogeniden gewiclitsanalyt. zu verfolgen, 
zieht. Er stellt Grundsiitze fiir kiinftige Arbeiten auf diesem Gebiet auf. (Ztschr. 
f. wiss. Photographie, Photophysik u. Photochemie 23. 132—36.) K ellerm a n n .

A rthur John Allm and, Percy W alm sley Cunliffe und R obert Edw in 
W itton  Maddison, Die pliotochemisclic Zersetzung von Chlorwasser und wafirigcr 
Losungen von unterchloriger Saure. I. Vff. untersuchen die photochem. Zers. der Lsgg. 
von Cli in W. u. in wss. HC1, KC1, HgCl2, CdCl2, LiCl, H2S04, Na^SO*, Li,SO.,, 
MnS04, Br2, CuS04, CoSO„ NiS04 u. von KOCI in W. u. wss. Na,HP04 u. NaC2H30 2 
bei Bestrahlung mit Quecksilbcrlicht in QuarzgefaBen. Abgesehen von den Fiillen, 
wo Nebenrkk. stattfinden — Cl2 bei Ggw. von MnS04 u. CoS04 u. HOC1 bei Ggw. 
von NaC2H30 2 — treten ais Zersetzungsprodd. nur HC103 u. 0 2 auf. C103' konnte 
neben CL. bezw. CIO' durch Red. der letzteren mit Oxalsiiure, Riicktitration des 
Uberschusses njijt KMnO., u. Titration des C103' mit FeS04 u. KMn04 bestimmt 
werden. Bei der photochem. Rk. wurde weder eine Induktionsperiode nach Nach- 
wrkg. beobachtet; die 0 2-Entw. wird jedoch bisweilen durch ttbersfittigungserschei- 
nungen erheblich verzogert u. fehlt in einigen Fiillen ganz. Im Sonnenlicht, zer- 
streuten Tageslicht u. monochromat. Licht von 313, 365 u. 436 jU/A ist das Yerhaltnis 
der gebildeten Prodd. nahezu dasselbe. Im Dunklen erfolgt merkliche Zers. nur 
in Gemischen von Cl2 u. CoS04 bezw. von CIOH u. NaC2H30 2; bei letzterem ist 
auch im Licht die Rk. kompliziert, indem u. a. Trichloressigsaure entsteht. Die 
Ausbeute an HC10S ist fiir reine, Squivalente Lsgg. von Cl2 u. CIOH gleich u. 
bętragt ca. 61°/0, bei Ggw. von 0,1-n. HC1 in Chlorwasser fiillt sie auf ca. 30%, 
bei Zusatz von Ń%HP04 zu CIOH steigt sie bis auf ca. 80%; Chloride u. HsS04 
wirken etwas erniedrigend, HgCL, erhohend, ncutrale Sulfate sind ohne EinfluB. Die 
Ergebnisse entsprechen zwar qualitativ der Formulierung Cl2 +  H20  *=? HCIO -f- 
H‘ -f- Cl', HCIO — y  HC1 -f- O u. der Annahme, daB HCIO ais Aeceptor fiir die 
primŁr gebildeten O-Atome dient, indem Vermehrung der Cl' oder H’ die photo
chem. Rk. beeintrSchtigt, Beseitigung der Cl' oder HCIO sie begiinstigt, spezif. 
Wrkgg. der einzelnen Ionen scheinen aber die quantitiven VerhiOtnisse wesentlich 
zu beeinflussen. (Joum. Chem. Soc. London 127. 822—40. London, Univ.) K r Og er .

R onald George W reyford N orrish  und E rie  K eightley  R ideal, Die licht- 
empfindliche Bildung von Wasser aus den Elementem bei Gegenwart von Chlor. Vff. 
bestimmen durch Messung der zeitlichen Abnahme des Gasdrucks die Geschwindig- 
keit der B. von Wasser bei Bestrahlung von H2-02-Cl2-Gemischen mit Quarzquecksilber- 
licht unter Verwendung mit P20 6 gefiillter glaserner ReaktionsgefaBe; HC1 u. Cl2 
werden von P20 6 nicht absorbiert. Nach anfiinglicher kurzer Zunahme (Draper- 
effekt) fiillt der Druck mehrere Min. gleichmiiBig; der Anstieg der Druckabnahme- 
Zeitkurve nach 2 Min. gilt ais „Wassersensibilisierung" des Systems. Diese ist pro- 
portional dem Prod. [CL,] [Os] u. vom Partialdruck des H2 fiir Partialdrucke von 
0,16—0,9 des Gesamtdruckes unabhiingig. Nach Ansicht der Vff. kommt die Wasser- 
bildung dadurch zustande, daB die durch Belichtung aktivierten Cl2-Molekeln ihre 
Energie auf 0 2-Molekeln ubertragen, die dadurch ihrerseits aktiviert werden, u. steht 
in engem Zusammenhang mit der antikatalyt. Wrkg. des 0 2 auf die photochem. B. 
von HC1. (Joum. Chem. Soc. London 127. 787—97. Cambridge, Univ.) K p.Oger .

W. A lbert Noyes, jr., Photochemische Untersuchungen. III. Die Reaktion 
zwischen Stiekstoff und Wasserstoff in Gegenwart von Quecksilberdampf und das 
Jłesonanzpotential von Quecksilber. (II. vgl. Moore u. N oy es , Journ. Americ. Chem. 
Soc. 46. 1367; C. 1924. II. 2010.) Vf. untersucht die photochem. Rk. '/jN ,-)- % Hj =  
NH3; A  F2e8 =  —3910, am Kp. von Hg (630,4° K.) wird die freie Energie dieser
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Rk. -|- 4620. Ns u. H2 wurden durch ein QuarzgefiiB iiber sd. Hg geleitet, ais 
Lichtquelle diente eine QuarzquecksilberbogenIampe. Es wurde eiu Gesamtdriick 
von 1 , 1  at angewandt. Die NH3-Ausbeutcn wurden groBer, wenn ein Farbfilter von
A. eingeschaltet wurde. Das Absorptionsspektrum von NH3 wurde aufgenommen, 
u. es wurde gefunden, daB prakt. keine Strahlung von kiirzerer WellerilSnge ais 
2150 1. ubertragen wurde. Die Druckabnahme war betriichtlich groBer ais obiger 
Rk. entspricht. konnte nach der Methode von B ray  u. Cuy (Journ. Americ.
Chem. Soc. 46. 1786; C. 1924. II. 216) nur in Spuren, wenn iiberhaupt nach- 
gewiesen werdeh. NII3 wurde durch Nesslerg Reagens u. durch Absórption in 
konz. H2S04 in einem Picardschen AbsorptionsgefiiB bestimmt. Die erhaltenen Werte 
sind kaum genau genug, um die Ordnung der Rk. endgiiltig zu entscheiden. — Aus 
den theoret. (jberlegungen des Yfs. folgt, daB bei dieser Rk. die Dissoziation des IL 
die groBte Rolle spielt, denn der N2 kann unter den gegebenen Bedingungen nur 
wenig von Hg beeinfluBt werden. Das erste Resonanzpotential des Hg bctriigt 
4,9 V, wahrend die Dissoziationswiirme des II2 ca. 3,16 V entspricht. Ilg-Atome sind 
alśo im 1. Resonanzzustand beim ZusammenstoB mit Hs-Moll. fahig, diesen die zur 
Dissoziation notwendige Energie abzugeben, wahrend die Energie żur Dissoziation 
von N2 nicht ausreicht. (Journ. Americ. Cliem. Soc. 47. 1003—9. Chicago, [111.], 
Univ.) ■ J o seph y .

S. C. Brooks, Ber Einflufi von Lićht auf die Permedbilitat des Lecithins. Kritik 
der Ausfuhrungen yon B e c k in g  u . G r e g e r s e n  (vgl. Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 22. 
130 [1924]), welche in Ansehung an die von B ro o k s  (vgl. Bot. Gaz. 64. 306 
[1917]) beschriebene Methode den EinfluB von Licht auf die Perrneabilitat des 
Lecithins untersucht haben. Die Methode besteht darin, daB der elektrolyt. Wider- 
stand der verdiinnteren von źwei Lsgg., die durch ein mehr oder weniger durch- 
liissiges Diaphragma getrennt sind, von Zeit żu Zeit gemessen u. aus der Anderung 
des Widerstandes die Permeabilitilt des Diaphragmas bereehnet wird. B e c k in g  u . 
G re g e r s o n  wollen so gezeigt haben, daB die Permeabilitfit von Membrahen, die 
aus gleichen Teilen Lecithin u. Kollodium bestehen, bei Belichtung groBer wird. 
Vf. stellt demgegeniiber fest, daB nach den von genanńten Autoren gegebenen 
Daten das Gleichgewicht zwischen beiden Kammern nicht erreicht wordeń ist, daB 
also noch andere Faktoren auBer der Belichtung auf die Permeabilitiit eingewirkt 
liaben. Die Messungen der LeitfSliigkeit in der KCl-haltigeri Kammer (der hoheren 
Konz.), die beim Belichten zugenommen, nach der Belichtung dagegen wieder ab- 
genommen hat, geben keine Anhaltspunkte fiir eine stiirkere Diffusion des KC1, da 
die Erwiirmung der Lsg. durch die Bestrahlung nicht gehugend beriicksichtigt 
worden ist (die Temp. wurde auf +  1° konstant gehalteń). Dazu ist zu bemerken, 
daB eine Erhohung der Temp. um 2° (durch die Belichtung) schon eine Erhiihung 
der Leitfahigkeit um 4,6% verursachen kann. Das wSren 2/3 der groBten Leitfahig- 
keitsanderung, die iiberhaupt beobachtet worden ist. Das angefiilirte Beweis- 
inaterial ist demnach nicht ausreichend, wenngleich die Behauptung, daB die Permea- 
bilitat des Lecithins durch Belichtung zunimmt, nicht bestritten werden soli. (Science 
61. 214—15. Washington, Hygien. Lab.) Z a n d e r .

As. E lek trochem ie. T herm ochem ie.
W. Blum, „Elektrolyte“ und „Ionogene“. Den Namen „Elektrolyt11 empfiehlt 

Vf., fiir leitende Lsgg. oder durch Strom zersetzbare Media yorzubehalten, was dem 
eigentlichen Sinn des Wortes auch entspricht. Die Substańżen, die unter Um- 
stańden elektrolyt. leiten, d. h. Ionen bilden konnen, mogen ais „ionogene" 
bezeichnet werden. (Trans. Amer. Elektr. Soc. 47  4 Seit. Sep. Washington, Bureau 
of standards.) B ik er m a n .

P. 0. Pedersen, tiber den eleJctrischen Funken. U. Expe>ńmentelle Untersuchung
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iiber Funkeyiuerzogerung und Funkenbildung. (Kong. Danake Yidenak. Middelelser 6. 
Nr. 4. 1—25. 1924. — C. 1925. I. 1164.) B ik er m a n .

Otto B.uff und W erner Busch., U ber die elektrolyłische Gewinnung von Mag- 
nesium (aus magnesiumoxydhaltigen Schmelzen). ZunSchat wurde die Loalichkeit von 
MgO in Salzschmelzen, u. zwar Chloriden, Sulfiden u. Fluoriden der Alkali- u. Erd- 
-alkalimetalle, untersucht. Nur Fluoride erwieaen sich ais brauchbar u. besonders LiF 
u. CaF„. KF u. NaF eignen sich nicht, weil die Abscheidungspotentiale von K u. 
Na im F-Elektrolyten niedriger sind ala die von Mg, wie schon Veraa. zeigten, bei 
denen Mg mit Gemischen von Fluoriden zusammengeschmolzen wurde. Um das 
gunstigste Fluoridgemisch zu finden, wurden die Systeme LiF-CaF2, MgF2-CaF2, LiF- 
MgF2 u. LiF-MgFo-CaFo untersucht, die samtlich eutekt. erstarren. Die Eutektika 
aind folgende (Zuss. in MoL-%): 1. 79% Li, 21% CaF2; F. 765°; 2. 73% LiF, 
27% MgF2; F. 725°; 3. 43% CaF2, 57% MgF2; F. 945°; 4. 56,2% LiF, 15,2% CaF2, 
28,6% MgF,; F. 665°. Die Losliehkeit des MgO in dem terniiren Eutektikum ist 

jedoch sehr gering (0,1—0,2%). Auch das ąuaternare Eutektikum 49,2% LiF, 
25,3% MgF2, 13,4% CaF2, 12,1% BaF2 (F. 603—605°) lost nicht wesentlich mehr 
MgO. Die Elśktrolyse wurde in einem Cu-GefaB ausgefiihrt. Die Anoden waren 
C-Stabe, die Kathode ein Fe-Stab. Die Stromdichte betrug 1000 Ampóre/qdm, die 
Temp. 725—775°, die Spannung 6—8 Volt, die Stromauabeute 90%• (Ztschr. f. anorg. 
u. allg. Ch. 144. 87—113. Brealau.) LOd er .

B,udolf Carl, ii  ber die elektrolytische Fallung von Kupfer-Zink-Legienmgen aus 
cyankalischen Losungen. Das Elektrolytvol. betrug 3 1, die Elektrolysendauer 1 Stde. 
die Stromdichte ca. 0,4 Ampere/qdm, der Metallgehalt des Elektrolyten schwankte 
um 12—20 g/l, die Anodę bestand aus 70% Cu u. 30% Zn. Ais yeranderliche 

.Funktionen traten das Yerhaltnis [Zn]: [Cn] =  x  im Elektrolyten, das Verhaltnis 
Cu/(Cu Zn) =  y  im kathod. Nd u. die kathod. Stromausbeute z auf. Ais all- 
gemeinen Ausdruck der MeBergebnisse gibt Vf. die Gleichung y —  z :(z 0,145 cc)
an. So enthielt z. B. der Nd. an der Kathode bei x  —  1 (je 10 g Zn u. Cu, 
5 g NajSOj, einige g KCN im Elektrolyten) u. Stromausbeute von 52,53% (z =  
0,5253) 77,22°/0 Cu. Die Zalil 0,145 ist das Mittel aus allen Messungen; die eitremen 
Werte waren 0,902 u. 0,0875; die Mittel aus den Versuchsreihen schwankten 
zwischen 0,135 u. 0,161. (Ztsehr. f. Elektroehem. 31. 70—84. Wien, Techn. 
Hochach.) B ikerm a n .

L. Ebert, Zur Starkę der Halogenwasserstojfsauren in wdsseriger Lijsung. (Vgl. 
S ch re iner, Naturwissenscliaften 13. 245; C. 1925. I. 1952.) Aua gewiasen Regel- 
maBigkeiten, die fiir die Losliehkeit der Ester der Halogenwasserstoffsauren in W. 
gelten, u. welche im Original tabellar. zusammengeatellt sind, zielit Vf. unter der 
Annahme, daB diese RegelmaBigkeiten auch fiir die Sauremoll. gelten, Schliisse auf 
die Starkę der Sauren. So wird z. B. die Konstantę X =  p / c {p =  Dampfdruck; 
c =  Konz. im Millimol./l in gesatt. waa. Lsg.) fiir HC1 bei 25° aua dem ). Fur 
C3H7C1 berechnet nach: ŻHC1 =  ^c,h,ci ' ^h c i/ ^CjH,ci ^  =  Mol.-Yol.); es ergibt 
aich AHC1 == 4,6. Da nach L in h a r t  (Journ. Americ. Chem. Soc. 39. 2601; C. 1918. II. 
581) pHC1 =  2,7 -10 8 mm, ao ergibt sich fiir die was. Phaae cHC1 — 0,59-10—u MoL/1. 
Da cH+ =  cCI— =  0,01 u. f a =  0,92, so ist K  —  cH + -ccl— •/«!/Chci e' ne 
der Ordnung 107, wahrend SCHREINER (Ztachr. f. physik. Ch. 111. 419; C. 1924.
II. 2387) ais Hochstgrenze 10° angibt. Moglicherweise ist bei den ersten Gliedern 
einer homologen Beihe die Loalichkeit gegenuber der hoheren Glieder zu groB, da 
die Kleinheit der Moll. polare Assoziation mit den Wasserdipolen begiinstigen wird. 
Solche Anomalien verkleinern den abgeleiteten W ert, so daB er yielleicht in den 
von Schreiner angegebenen Bereich verschoben wird. Aus den angefiihrten 
RegelmaBigkeiten ergibt sich ein Anwachaen der Starkę der Sauren in W. in

VII. 2. 10
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der Reihenfolge HC1 — ->- HBr — y  IIJ . (Naturwissenschaften 13. 393—94. Kopen- 
hagen.) J o s e ph y .

H um phrey Desmond M urray, Die Hydrolyse des Jods, mit der Jodelektrode- 
gemessen. Vf. bestimmt die EK. der Ketten (Pt)J2 | KJ -f- J2, n/10 KC1 | n/10 KG1, 
HgjCl^ | Hg u. (Pt)J2 | K J +  J2, n/10 HsS04 | n/10 II2S04, Hg2S04 | Hg bei 25°; 
aus ersterer ergibt sich fiir das Normalpotential des J  Eu* — 0,6204 V., aus letzterer 
fiir das Potential der Mercurosulfatelektrode bei Ggw. von n/10 H2S04, bezogen 
auf die H-Elektrode der Wert 0,6829 V. Fiir den Verteilungskoeffizienten des J4 
zwisehen CC14 u. wss. Lsgg. von KJ mit einem Gehalt von n/10 KC1 bezw. n/10 
H2S04 wird fiir einen Konz.-Bereich von 0,006—0,00004 mol/l in der wss. Schicht 
84,1 bezw. 81,9 gefunden. Aus den Ergebnissen berechnen sich fiir die Gleichungen 
J5T, =  [J‘]-[J']/[JS]; K, =  m - M /K , '] ;  Ą- =  [J-]-[OH']/[HJO] bei 25“ folgende- 
Konstanten: K t =  0,97-10“ 8; K , =  0,001390 +  0,000002; K , =  3,2-10“ 10. (Journ. 
Chem. Soc. London 127. 882—85. South Kensington, Imp. Coli. of Sci. and 
Techn.) K r Og er .

H erbert S. H arned, Der Aktivitatskoeffizient und das loncnkonzcntrationsprodukl 
von Wasscr in Nalrium- und Kaliumchloridlosungen. Aus friiheren Messungen der 
EKK. yon Ketten ohne Beriihrungsflache FI.-FI. (vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 42. 
1808; 47. 684. 689; C. 1921. I. 719; 1925. I. 2293) werden die Aktiyitatskoeffizienten 
von W. in NaCl- u. KCl-Lsgg. bereclmet u. daraus das Aktiyitatskoeffizienten- 
produkt Yn ~/0iilalU0 ermittelt. Desgleiehen ist das Ionenkonzentrationsprodukt 
berechnet. Die erhaltenen Werte sind graph. dargestellt. Nach der Theorie von 
A rrh en iu s  u. B rO nsted nimmt die Dissoziation eines schwachen Elektrolyten 
nach Zugabe eines neutralen Salzes zu. Diese Dissoeiationszunahme wird vom Vf. 
bestatigt gefunden, sie hat ein Maximum, bei weiterer Zugabe des neutralen Salzes 
nimmt die Dissoziation wieder ab. Wahrscheinlich gilt das fiir jeden schwachen 
Elektrolyten, bei dessen Dissoziation ein łon mit hohem Aktmtatskoeffizienten 
entsteht. Bei gleicher molarer Salzkonz. bewirkt NaCl eine groCerc Dissoziation 
des W. ais KC1. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 930—40. Philadelphia [Penns.], 
Uniy.) J o seph y .

G. Tammann und H. B redem eier, U ber das elektrische Leitvermbgen der An- 
laufschichten. Isotlierme Anlaufschichten, yerdicken sich in Abhangigkeit von der 
Zeit entweder nach dem parabol. Gesetz y* =  2 p t  oder dem esponentiellen 
t =  ae^y — a. Hierin bedeutet y  die Dicke der Anlaufschicht, t die Zeit; Kon
stanten sind 2p, a u. b. Das erste Gesetz gilt bei der Einw. von Halogenen, das 
zweite bei der Einw. von O u. N  auf Metalle. Im ersten Falle leitet die Anlauf
schicht elektrolyt. im zweiten metali. AnAgJ-, AgCl-, AgBr-, CuJ-, CuCl- u. CuBr- 
Anlaufschichten, die sich nach dem parabol. Gesetz yerdichten, wurde die Polari- 
sation in Abhangigkeit von der Zeit gemessen. (Ztsehr. f. anorg. u. allg. Ch. 144. 
64—68. Gottingen.) LOd e r .

B. Cabrera, Paramagnetismus der selłenen Erden. Vf. untersucht Lsgg. von 
Sidfaten der seltenen Erden (dreiwertig mit 8 Krystallwasser) auf Paramagnetismus: 
La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, IIo, Er, Tu, Tb, Lu. Ais Vergleichslsg. 
wird eine solclie von KMn04 yerwendet (Methode von Cu r ie  u . C iier sev ea u ). 
Die Genauigkeit der Messungen wird auf 2®/0 geschatzt.
E lem en te ........................... La Ce Pr Nd Sm Eu Gd
Curiesche Konstantę . . 0 0,716 1,620 1,640 0,296 (?) 1,626 8,122
pro g-Atom; Fehler in °/0 ±2,5 +0,59 +0,64 +0,13 +0,47
WeiBscbe Magnetonen . 0 11,89 17,89 18,00 7,64 (?) 17,92 40,07
Abweichung von der
Ganzzahligkeit in % • • —1,1 —0,61 0 —0,44 -J—0,17
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E lem en te ............................  Tb Dy Ho Er Tu Yb Lu
Curicsche Konstanto . . 11,620 13,813 13,681 11,169 6,502 2,391 0
pro g-Atom; Fehler in % +0,71 ±0,68 ±0,47 ±0,54 ±0,24 ±0,44
WeiBsche Magnetonen . 47,92 52,25 52,00 46,98 35,85 21,74 0
Abweichung von der
Ganzzahligkeit in °/o • • —0,16 ±0,48 0 —0,04 —0,41 —1,20

Die einzige deutliche Abweichung von der Ganzzahligkeit bei den Magnetonen 
tritt beim Sm auf, wo es sich um kleine Werte handelt. Beim Ce ist das Penta- 
hydrat gemcssen worden, bei allen anderen Elementen die Oktahydrate, das Pr- 
u. Ce-Salz waren yielleicht nicht ganz rein. Bei einigen Elementen (Dy, Gd ?)
scheint das einfache Curiesche Gesetz nicht giiltig zu sein. Die alte Ansicht, daB
die Familie der seltenen Erden in magnet. Hinsicht aus zwei Gruppen mit einem 
Minimum beim Sm zusammengesetzt sei, wird deutlich best&tigt. Trfigt man die 
Anzahl der Magnetonen ais Funktion der Ordnungszahlen auf, so erhfilt man zwei 
faat s. Kurven, die sich zwischen Sm u. Eu schneiden (vgl. S t. M eyer, Physikal. 
Ztschr. 26. 51; C. 1925. I. 1569). Das von K ossel in der Fe-Ni-Co-Familie ge- 
fundene Gesetz iiber die Anderung des magnet. Moments mit der Valenz gilt auch 
bei den seltenen Erden: PrIV hat das gleiche Moment wie Ce111, Celv ist diamagnet. — 
Das Sichuberschneiden der beiden Gruppen der seltenen Erden ist elektron, schwer 
zu erklSren. Es ist kein Zufall, daB die Ubersehneidung bei den beiden einzigen 
Gliedern der Familie eintritt, die zweiwertige Ionen zu bilden vermogen. Die 
Stoner-Main-Smithsche Modifikation der Bohrschen Atombildner konnte die Existenz 
von zwei distinkten Kurven erkliiren; die Einzelheiten der Yorstellungen sind 
schlecht kurz wiederzugeben. (Anales soc. espanola Fis. Quim. 23. 151—57. Madrid, 
Labor. de Invest Fis.) W. A. R oth.

Paul Mc Corkle, Hystei-esisfreie Magnetostrikticmseffekte in Einen, Nickel und 
Kobalt. Yf. untersuchte den EinfluB wechselnder elast. Zugbeanspruchung auf die 
Intensitat der Magnetisierung von DrShten aus Fe, Ni u. Co. Die Betrachtung der 
Ergebnisse frUherer Experimentatoren zeigt, daB die Hysteresis die Erscheinungen 
kompliziert u. die Reproduzierbarkeit in Frage stellt. Vf. beseitigte die Hysteresis 
prakt.Yollstiindig durch passendetiberlagerung einesWechselstroms von 1500Perioden. 
Die Vorriclitung fiir die Unters. bestand in einem Messingzylinder von 23 cm LSnge 
mit drei konzentr. Drahtwindungen, dereń innerste vom magnetisierenden Gleichstrom, 
zweite vom Wechselstrom u. dritte vou einem Gleichstrom durcbflossen wurde, der 
zur Kompensation der Vertikalkomponente des Erdfeldes diente. Ein Ewingsches 
Magnetometer diente fiir die Messung der Intensitat der Magnetisierung. Das Verf. 
zur Kompensation des Erdmagnetismus wird ausfilhrlich beschrieben. Die Versuchs- 
drakte wurden inmitten des Solenoids aufgehangt, das Erdfeld kompensiert u. (Fe) 
mit 0,85 GauB magnetisiert, hierauf mit 1 kg ziehend belastet u. das Wechselfeld 
von 0 auf 15 GauB u. zuriick auf 0 yariiert. Nach Ablesung der Ablenkung des 
Magnetometers wurde stSrker belastet usw. u. in derselben Weise ruckwSrts gemessen. 
Hin- u. Herweg deckten sich in der Weise prakt. Bei 0,85 GauB war der Effekt 
der Fe-Dehnung bei Fe ein anfiinglicher Anstieg der MagnetisierungsintensitSt zu 
einem Maximum u. hierauf ein starker Abfall mit wachsender Belastung. Bei 
h&ufiger Wiederholung fłachte sich das Maximum ab um nach Ausgluhen des Drahtes 
wieder aufzutreten. Nach Angabe des Vf. ist dabei die Elastizitiitsgrenze nicht 
uberschritten worden. Bei 1,55 GauB wurde kein Anstieg gefunden. Vergleiche 
mit Hysteresis ergaben schwScheren Abfall der Magnetisierbarkeit mit waehsendem 
Zuge. Bei Ni u. Co wurde nur monotoner Abfall der Magnetisierungsintensitat 
mit waehsendem Zug beobachtet. AusschluB von Hysteresis yergroBerte den Effekt 
bei Ni stark, nicht aber bei Co. — Zur Prufung der von HODSTODN (Philoa. 
Magazine [6] 21. 78 [1911]) abgeleiteten Beziehung zwischen Zugspannung F, Lange L,

10 *
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MagnetisierungsintensitSt J  u. Feldstiirko I I  fur einen Draht in einem longitudinalen 
Magnetfeld (d Ljd II)v  —  (3 <7/3 F)ii wurden Beobachtungen der L&ngeniinderung 
von Drahten in einem solchen Felde angcstellt. Bei Fe wurde mit wachsender 
Magnetisierungsintensitiit Langenzunahme, bei Ni Abnahme gefunden, bei Co keine 
Einwirkung bei den angewandten schwaehen Feldern. Keine befriedigende Uber- 
einstimmung mit der Houstounschen Beziehung. (Physical Review. [2.] 25. 541—49. 
Western Reserye Univ. U. S. A.) K yropoulos.

A. G. "Worthing, Die wahre Temperatur skala beim Gliihen und beim Schmelz- 
punkt des Mob/bddns. Vf. mifit die spektralc Emission des Mo von 300° absol. bis 
zu seinem F, fiir die Wellenlangen 0,655 u. 0,475 fi nach 3 Methoden: 1. Vergleich 
der Oberflaehenhelligkeit eines Mo-Rohres zur inneren, durch seitlieh angebraehte 
Locher beobachtetcn Helligkeit, 2. Yergleich der spektralen Helligkeit von Mo u. 
W. durch Beobachtung eines, aus 2 Drahten dieser Metalle zusammengeschweiBten 
Stiickes u. Berechnung der Emissionswerte fiir Mo auf Grund der bekannten Werte 
fiir W., 3. Beobachtung der spektralen Reflexionsfabigkeit von Mo-Drahtbaudern. 
Die nach diesen Methoden erhaltenen Werten stimmen gut miteinander iiberein. 
Fiir 0,655 sind die E m is s io n s fa h ig k e ite n  bei 300, 1500 u. 2800° absol. =
0,419, 0,371 u. 0,381; fiir 0,475 fx entsprechend 0,424, 0,390 u. 0,365. Die spektrale 
R e f ie x io n s fa h ig k e it  des Mo bei Zimmertemp. wird fiir sehr reine Proben zu
0,580 i  0,006 u. zu 0,576 i  0,007 fiir 0,665 fji u. 0,475 fj. bestimmt. Die Temperatur- 
skala des Mo differiert gemiiB diesen Bestst. von den wahren Tempp. um einen, 
mit der Gliihtemp. yariierenden Wert: bei 1000° absol. um 46°, bei 1500° absol. 
um 113°; bei 2000° absol. um 217° u. bei 2500° absol. um 370°. Die Best. des F. 
des Mo erfolgt ebenfalls mittels 3 Methoden: 1. Beobachtung der Gliihhelligkeit 
beim Schmelzen eines Mo-Dralites u. Berechnung der Temp. mittels der obigen Be- 
ziehungen, 2. Beobachtung der Helligkeit teilweise geschmolzener Mo-Bogenelek- 
troden an der Grenze fest-fliissig u. 3. Beobachtung der Temp. eines W-Drahtes 
in nachster Nahe seines mit einem Mo-Draht verschwei6ten Endes bei Erreichung 
des F. des Mo-Drahtes. Das Mittel einer groBen Anzahl yon Bestst. ergibt ais F. 
2895 ±  10e absol. Temp. (Journ. Franklin Inst. 199. 549—50.) F ran k en b u rg e r.

T. P. Gladstone Shaw, Uber die Bildungswarme des Acetaldols. In einem 
besonders konstruierten Calorimeter, das genau beschrieben wird, wurde die 
Bildungswarme des Acetaldols mit ziemlicher Genauigkeit bestimmt. Mittelwert: 
195,7 cal. pro g oder 17222 cal. pro g-Mol. Fehlergrenze etwa 1—2% oder 5 cal. 
pro g. (Journ. Soc. Chem. Ind. 44. T. 195—96. Shawinigan Falls [Quebee], Canadian 
Electro Products Co.) Lindenbaum.

Nicolas de Kolossowski, Ldsungswarmen des Bariumchlorids in wasserigen 
Alkohollosungen. Die Unters. bezweckte, den EinfluB des A. auf die Hydratations- 
wUrme von wasserfreien Salzen zu ermittełn. Ais zu hydratisierendes Salz wurde 
BaCl^ gewahlt, das aber den Nachteil hat, bei Benetzung mit dem Losungsm. 
langsam 1. Klumpen zu bilden. — Die Losungswarme Q von 1 Mol. BaCl2 in 
400 HjO -f- 80 A. betragt bei ca. 20° —944 ±  12 cal., die spezif. WSrme Gp der 
resultierenden Lsg. ist 0,979 -f- 0,002 cal. Q yon 1 Mol. BaCl2 in 400 H20 +  
40 A. : —130 i  3 cal. Die Q von BaCl2 -f- 2 H20  in denselben W.-A.-Gemischen 
wurden mit —7416 i  10 cal. bezw. —6718 ±  15 cal. gemessen, so daB die 
Hydratationswarme, die in reinem W. nach Be r th el o t  7465 cal. betragt, in 
9%ig. (molare °/o%) A. +  6588 u. in 16,7°/oig. A. +  6472 cal. gleieh ist. Diese 
Abnahme der Hydratationswarme soli durch die Hypothese einer Verteilung des 
W. unter A. u. Salz erklart werden. (Journ. de Chim. physiąue 22 . 97—100.) B i.

N. de Kolossowski und A. KraefF, Losungswdrmen der Plienole in Wasser. 
Q von 1 Mol. Phenol in 400 H ,0 : —2760 +  37 cal., von 1 Mol. o-Kresol in 
400 H40  : —3186 cal., von 1  Mol. Resoi-cin in 228 Mol. HsO : —3636 i  3 cal., yon



1925. II. A 3. K o l l o id  c h e m ie . C a p il l a r c h e m i e . 145-

1 Mol. Hydrochinon in 281 Mol. I i20  : —4446 i  26 cal., von 1 Mol. Pyrogallol in 
472 Mol. HaO : —3911 cal. Die Werte stimmen mit den von fruheren Forscliern 
angegebenen iiberein, ausgenommen die Q von o-Kresol, die von Berthelot falsch- 
lich zu —2100 cal. bestimmt wurde. (Journ. de Chim. physique 22. 94—96.) Bi.

Nicolas de Kolossowski, Lomngswarmen des Glycerins. In einem Berthelot- 
schen Calorimeter wurden folgende molare Losungswarmen Q u. Warmekapazitaten 
Cp gemessen: 1 Mol. Glycerin (99°/0ig.) in 141 HsO : <2 =  -f- 1331 cal., bei Um- 
rechnung auf 100%ig. Glycerin ergibt sich Q =  -f- 1406 cal. bei ca. 20°. Fiir 
die Q des Glycerins in 200 Mol. W. folgt aus Vfs. u. alteren Messungen: -f- 1450 cal. — 
Q fiir 1 Mol. Glycerin -|- 50 Mol. CHsOH betragt —370 cal., fiir 1  C3H80 3 -f- 
43 II20  -)- 43 CH3OH ist Q =  —407 cal., fiir die Auflsg. eines Mol. Glycerin im 
Gemisch aus 1 C3H90 3 42 H20  -f- 42 CH3OH : —389 cal., fiir die Auflsg. eines
Mol. Glycerin im Gemisch aus 2 C3H80 3 -j- 41 1I20  -(- 41 CH3OH : —363 cal., im 
Gemisch aus 200 H20  -j- 128 A. : —337 cal., im Gemisch 150 II20  -f- 25 A. : i  7 cal. 
Da Q bei Auflsg. von 1  C3H80 3 in 200 H20 -)- 40 A. —412 cal. betragt (vgl. Buli. 
Acad. roy. Belgique, Classe des sciences 1913. 345; C. 1913. II. 736), so ist die Q 
in diesem Gemijfsh (ca. 34% A. u. 66% W.) am kleinsten, wie auch die Q von 
Alkalilialogeniden in W.-A.-Mischungen (vgl. Buli. Acad. roy. Belgique, Classe des 
Bciences 1913. 68; C. 1913. II. 204) — Gp von 1 g Gemisch aus 1 Glycerin -|- 
43 W. +  43 CH3OH: 0,76—0,775 cal., aus 1 Glycerin -f- 160 H20  +  102 A .: 0,8068 cal., 
aus 1 Glycerin -j- 236 H20  -|- 151 A. : 0,8139 cal. (Journ. de Chim. physiąue 22. 
83—93.) Bikebman.

H anathatta i P iehu Iy e r V enkataram a Iy e r und Francis Ławry Usher, 
Die Zusammensetzung der Fliissigkeits- und Dampfphase der Mischmigen von Glycerin 
und Wasser. Es werden die Brechungsindices der Mischungen yon Glyceriti u. 
W. mit 0—100% Glycerin bei 25° gemessen u. sodann refraktometr, die Zus. der 
FI.- -u. Dampfphase bei der Dest. wss. Glycerinlsgg. mit 75—100° Glycerin be
stimmt. Bei weniger ais 75% Glycerin gehen keine merklichen Mengen uber, bei 
mehr ais 98% steigt der Glyceringehalt im Dampf plotzlich stark. (Journ. Chem. 
Soc. London 127. 841—44. Bangalore, Mysore Univ.) KrOgeb.

A 3. K o llo id c h e m le . C ap llla rc h e m ie .
0. GerngroB, Wasserbindung technischer Kolloide. Zusammenfassender Vortrag 

auf der Kolloid-Gesellschaft, Innsbruck, September 1924 uber: I. Wasserbindung 
org. Bohstoffe (Kohlen, Holz, Textilfasern, Nahr- u. Futtermittel, tier. Haute u. 
Rnochen), II. Entwasserung techn. Kolloide (Torf, Abwasserschlamm), III. techn. 
Ausnutzung des Quellens u. Entąuellens (Leimungsvorgang, Erzeugung „geeister“ 
Spiegelglasscheiben, nichtbeschlagender Scheiben, Haarhygrometer) IV. Quellung u. 
Entąuellung bei der Veredelung von Rohstoflen (Backerei, Marmeladefabrikation, 
Tuch u. Filzfabrikation, Mercerisation, Zellstoff-, Papier-, Kunstseideerzeugung, 
Farberei u. speziell Gelatine-Leim u. Lederherst (Kolloid-Ztschr. 35. 323—29. 
1924.) G erngross .

N. Isgaryschew und A. Pomeranzewa, Uber die Geschwindigkeił der Wasser- 
stoffionen in Gelen unter StromrArhing. Die Geschwindigkeit des Fortschreitens 
der Grenze des sauren Gebietes im Gel bei der Elektrolyse ist von der Saurekonz. 
an der Anodę unabhangig (1- bis 2-n. II2S04). Dadurch wird die von L iesegang  
(Ztschr. f. Elektrochem. 30 . 449; C. 1924. II. 2824) fur die „Tragheit“ der H-Ionen 
gegebene Erklarung widerlegt. (Ztschr. f. Elektrochem. 31. 101. Moskau.) B km .

E llery  H. H arvey, Die Elektrodiałyse von Agar. Agar-Agar wurde nach 
einer Vorreinigung mit sehr verd. Essigsaure in W. gel. u. der Elektrodiałyse 
unterworfen. Dadurch sank der urspriinglich 3,75% betragende Aschengehalt auf 
0)82%. Der aschenarme Agar ist elektronegatiy. Yiscositatsmessungen bei ver-
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schiedenem pH zeigten, dafi die hochste Viscositat in der Niilie des Neutralpunktes 
liegt, kunstliche Erhohung dea Aschengehaltes schwiicht die Viscositśit. (Amer. 
Journ. Pharm. 97. 66—70.) G rim m e.

Leonard. Thomas M iller Gray, Die Wirkung von Kolloiden auf die Ab- 
scheidung von Blei und Kupfer aus ihren Salzen durch Zink. Vf. untersucht GroBe 
u. Kohasion der Pb- u. Ow-Aggregate, die aus verd. Lsgg. von Pb-Acetat bezw. 
CuS04 bei Ggw. von Gelatine, arab. Gummi u. Leini auf einem Zn-Streifen nieder- 
geschlagen werden. GroBe u. Briichigkeit der Pb- bezw. Cu-Aggregate erreichen 
bei ca. 0,3 bezw. ca. 0,15°/0 Gelatine ein Masimum. In Leimlsgg. liegt fiir Pb die 
geringste Kohasion bei ca. 0,6%! die Krystallstruktur wechselt zweimal, fiir Cu 
werden die besten Ndd. bei Cu-Konzz. von 0,002—0,003 mol. Leimkonzz. von 0,6 
bis 1,5% u. bei Ggw. von 0,6—0,8% Borsaure nach ca. 4 Tagen erhalten, lSngeres 
Stehen in der Lsg. verringert den Glanz. Bei Zusatz von arab. Gummi tritt kein 
Minimum auf. Der Zusammenhang der Metallkrystalle wird anscheinend durch 
eine diinne Kolloidhaut auf dem Zn befordert, durch eine dickere beeintriichtigt. 
(Journ. Chem. Soc. London 127. 776—80. London, Univ.) K r Ogeb .

L. Gay, Die Thermodynamik der Capillarwirkungen. Oberlegungen betreffend 
die Definition der Oberflachenspannung, die Eindeutigkeit des Begriffes „Oberflache“ 
u. die Anderung, die durch die Berueksichtigung capillarer Erscheinungen die 
Phasenlehre erffihrt. (Journ. de Chim. physiąue 22. 116—130. Montpellier, Fac. 
des sciences.) B ik er m a n .

A rthur K enneth Goard und E rie  K eigh tley  B-ideal, Dic Oberflachen- 
spannung wdfiriger Phenollosungen. I. Gesattigte Losungen. Die OberflSchen- 
spannungen der beiden an der anderen Komponente gesatt. Sehicbten im System 
W .-Phenol gegen Luft werden durch Best. de'?''  Tropfengewichte nach dem 
Iredaleschen Verf. bei 0, 17, 30 u. 40° gemessen. Fiir reines Wasser wird bei 20° 
der Wert 73,06 dyn/cm gefunden. Die Oberflachenspannungs-Temp.-Kurven sind 
bei Phenol mit W. gesatt. u. bei W. mit Phenol gesatt. schwach konvex gegen die 
Temp.-Achse u. konvergieren zur krit. Losungstemp.; die phenolreiche Phase hat 
die groBere Oberflaehenspannung. (Journ. Chem. Soc. London 127. 780—87. Cam
bridge, Labor. of Physical Chem.) K r Cg er .

W . K. Lewis und W . G-. "Whitman, Grundlagen der Gasabsorptim. Yff. 
skizzieren die Grundlagen der Gasabsorption unter Benutzung der zuganglichen 
Daten u. der allgemeinen Gesetze der Rkk. zwischen zwei Phasen. Allen zu einer 
Gasabsorption fiihrenden Vorgangen liegt zugrunde, daB das nicht im Gleichgewicht 
befindliche System Fl.-Gas Gleichgewichtsbedingungen zustrebt. Ais erste charak- 
terist. Absorptionserscheinung wird das Sattigungsgleichgewicht betrachtet, das den 
vom System angestrebten Endzustand darstellt. Die andere fundamentelle Er- 
scheinung ist die Geschwindigkeit, mit der das Gleichgewicht erreicht wird; in 
vielen Fallen ist diese Geschwindigkeit wichtiger ais das Gleichgewicht selbst. 
Diese beiden Faktoren sind nicht unabhangig yoneinander; im allgemeinen ist die 
Geschwindigkeit um so groBer, je weiter das System vom Gleichgewichtszustand 
entfernt ist. In Zusammenfassung ergibt sich: die Absorptionsgeschwindigkeit ist 
abhangig von der DifFusionsgeschwindigkeit durch Oberflachenhautchen (Films) von 
Gas u. FI. an der Grenzflache Gas-Fl. Der relatiye EinfluB beider Films wird haupt- 
sachlich durch die Loslichkeit des Gases bestimmt u. erst an zweiter Stelle durch 
die Versuchsbedingungen. Gasbiaschen erzeugen sehr diinne Fliissigkeitsfilms u. 
sind daher besonders fur die Absorption der weniger 1. Gasen geeignet. Die Ab- 
sorption durch freie Fliissigkeitsoberflachen macht sich weniger bemerkbar bei SO,, 
tritt dagegen bei loslicheren Gasen auf den Vordergrund. An Hand von Kuryen 
und Tabellen werden diese Zusammenhange erlfiutert. (Ind. and Engin. Chem. 16. 
1215—20. 1924. Cambridge, Mass.) K. W olf.
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R. T. Haslam, R. L. H ershey und R. H. Keen, JEinflufi der Gasgeschwindig
keit und Temperatur auf die Absorptionsgeschwindigkeit. VfF. bestimmten nach der 
Zweifilmtheorie von L e w is  u. W h itm a n  (vgl. yorst. Ref.) dic beiden Absorptions- 
koeffizienten K g (fiir Gase) u. 1CL (fiir FU.) yon SOt u. NH3 in einem Bereich von 
von 10—50“ u. einer Gasgescliwindigkeit yon 0,03—1,5 FuB. Die Verss. wurden 
in der Art durchgefiihrt, daB jeweils bei einer konstant gehaltenen Gasgeschwindig- 
keit die Temp. yaiiiert wurde. Die AbhSngigkeit der Filmkoeffizienten von Gas
geschwindigkeit, Temp. u. gel. Gas wurde berechnet. Die Gasgeschwindigkeit ist 
ohne EinfluB auf den Flussigkeitsfilm, wahrend der Gasfilmkoeffizient ka der 0,8 
Potenz der Gasgeschwindigkeit proportional ist. ka nimmt mit T 1’4 ab, der Fliissig- 
keitsfilmkoeffizient kL mit T i zu, wo T  —  absol. Temp. Der TemperatureinfluB 
wird erkliirt durch die Abhangigkeit yon ka u. kL yon dem Verhiiltnis s/z, wo 
s  =  D., z =  Viscositiłt der Filmfliissigkeit. Dieses Yerhaltnis nimmt mit der Temp. 
fiir den Flussigkeitsfilm zu, fur den Gasfilm ab. Beide indiyiduellen Filmkoeffizienten 
aind proportional {s/z)'!j. (Ind. and Engin. Chem. 16. 1224—30. 1924. Cambridge, 
Mass.) K. W o lf.

W. G. W hitm an und D. S. Davis, Ve>-gleichende Absorptionsgeschwindigkeiten 
fu r verschiedene Gase. Vff. untersuchten die Absorption durch eine freie Fliissig- 
keitsoberfliiche, wenn die FI. geriihrt wird. Um die Beziehungen zwischen den 
Absorptionsgeschwindigkeiten yerschiedener Gase festzustellen, wurden 02, SOt, 
N S 3 u . SCI untersucht, dereń Loslichkeiten in weiten Grenzen yariieren. Durch 
Analysen wird die Absorptionsgeschwindigkeit in 4 1 W ., wenn hierUber ein regel- 
miiBigcr Gasstrom konstanter Zus. geleitet wurde, bestimmt. Zu diesem Zwecke 
wurden fiir HC1, NHS u. S02 4 g-Flussigkeitsproben nach gewissen Interyallcn ent- 
nommen; fiir 0 2 betrug die Probeentnahme 250 ccm. AuBerdem wurde in analoger 
Weise die Absorptionsgeschwindigkeit yon NH3 in 2,3-n. HCl-Lag. untersucht. 
Die Absorptionsgeschwindigkeiten wurden nach L ew is  u . W h itm a n  (vgl. yorst. 
Ref.) berechnet. — Die Vergleichsverss. zeigen die zeitliche Abnahme der Ab
sorptionsgeschwindigkeit, ausgenommen die von HC1 in W. u. NH3 in HCl-Lsg. 
Kuryen yeranschaulichen die MeBresultate. Die miteinander yerglichenen Absorp
tionsgeschwindigkeiten lassen sich durch die Zweifilmtheorie erklaren. Unter der 
Annahme, daB die 0 2-Absorption durch Flussigkeitsfilmdiffusion u. die NH3-Ab- 
sorption in HCl-Lsg. durch GasfilmdifFusion bedingt wird, laBt sich die Absorptions
geschwindigkeit fiir S02, NH3 u. HC1 bis auf 15% yoraussagen. Unter den ge- 
wahlten Versuchsbedingungen hat der Gasfilm eine bedeutend groBere Dicke ais 
der Flussigkeitsfilm. (Ind. and Engin. Chem. 16. 1233—37. 1924. Cambridge, 
Mass.) K. W o lf .

H. G. B ecker, Der Absorptionsvorgang ziemlich losłicher Gase in Wasser.
1. Bei b e w e g te r  FI. Kommen eine FI. u. ein ziemlich 1. Gas miteinander in 
Beriihrung u. wird die FI. derart gemischt, daB sie in allen Teilen die gleiche Zus. 
aufweist, so yariiert die Losungsgeschwindigkeit mit dem Untersiittigungsgrad der 
FI. Kuryen fur Os zeigen das n. Verh., bei welchem der SSttigungsgrad der FI. 
mit der Zeit żunimmt; wird die Losungsgeschwindigkeit an yerschiedenen Punkten 
der Kuryen einerseits u. der entsprechende Gasgehalt der FI. andererseits graph. 
aufgetragen, so ergibt sich eine Gerade. 2. B ei ru h e n d e r  FI. Vf. benutzte 
hierfur eine Abanderung des App. von W r ó b le w s k i  (Ann. der Physik 4. 268 
[1878]) u. untersuchte die Absorption folgender Gase durch luftfreies W .: S t

0,000023, N ,0  0,000141, CO, 0,000198, NO 0,000302, NO (in FeSOJ 0,000201, CL,
0,001870, II2S  0,000866, CO, (in K,C03) 0,9295, (in K,COa) 0,0506, SO, 0,0343, 
SCI 5,3 g/Stde./qcm. Die Verss. zeigen, daB die Absorption eines Gases durch 
mhendes W . ein yerwickelter Yorgang ist, der auf yerschiedene Arten erfolgen
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kann, entsprechend der Natur des Gases u. dessen EinfluB auf die D., Oberfliichen- 
spannung u. Yiscositat des W . Gase wie C02, H2, H,S siittigen die Oberfliichen- 
schichten im W . sehr rasch; die so gebildeten Sehichten sind von betrachtlicher 
Permanenz, Gase wie N20, NO, Cl2 bilden keine derartigen gesatt. Oberflachen- 
schiehten u. werden demnach rascher absorbiert. (Ind. and Engin. Chem. 16. 
1220—24. 1924. New Jersey, N. J.) K. W o lf .

Paul G. Ledig, Absorption von C0.2 und N R 3 aus Gasblasen. Vf. untersuchte 
die Absorption von CO.t u. NH3 unter Anwendung des friiher benutzten App. (vgl. 
L e d ig  u. W e a v e r , Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 650; C. 1924. I. 27^0). Es 
wurden 0,5—13,0-n. KOH-Lsgg. fiir die Absorption von C02 untersucht. Die Ab-- 
sorptionsgeschwindigkeit wurde aus den photograph. Kuryen bereclmet. Es zeigt 
sich, da8 KOH-Lsgg. die COs mehr ais doppelt so schnell absorbieren ais NaOH- 
Lsgg. bei niedrigen Konzz., bis zu 3,5-n. Oberhalb dieser Konz. nimmt die Ab- 
sorptionsgeschwindigkeit bei NaOH Lsgg. mit der Konz. ab, wfihrend sie bei KOH- 
Lsgg. langsam zunimmt bis ca. 9-n.; von hier ab erfolgt bei zunehmender Konz. 
eine auBerst rasche Zunahme der Ahsorptionsgescliwindigkeit. — Fur die Absorption, 
von NH3 durch W . u. NHjOII-Lsgg. muBte die bisherige Versuehsanordnung dahin- 
gehend abgeiindert werden, daB die Gasblase durch einen Hahn in die Hg-Siiule 
gelangt, hierauf der Hahn, ehe Absorption erfolgt, geschlossen wird u. die gesamte 
Druckanderung sich direkt auf die Capillare ubcrtragt. Kurven zeigen den EinfluB- 
zunehmender Konz. auf die Absorptionsgeschwindigkeit. (Ind. and Engin. Chem. 16. 
1231—33. 1924. Washington.) K. W o lf .

M. Polanyi, Beeinflufiung des osmotischen Druckes und QuellungsdrucJces und' 
Adsorption. Vf. leitet fiir die Beziehung zwischen Kolloidkonz. c, seinem osmot. 
Druck P  u. den Krystalloidkonzz. O' u. C in der kolloidhaltigen u. kolloidfreien.

Kammer die Gleichung C  — C — ( =■/ ' ■—] - ab u. zeigt°  \ 3 ln c /c=konst. R a dC
ihre Anwendung am Beispiel der Loebschen Messungen an Gelatinephosphat.
(Ztschr. f. physik. Ch. 114. 387—93.) K r Og e r .

F ried rich  Schelte, U ber Adsorption. Vf. zeigt die Anwendbarkeit der- 
yon Wartenberg-WolfFschen Methode zur Best. der Oberfliiche bei Schottschem 
B leiglas. Bei diesem waren die Losungserscheinungen in Na^COa-NaOH-Gemischen 
fiir Platten u. Pulyer desselben Glases vollkommen ubereinstimmend, zwischen 
zwei yerschiedenen Schmelzen der gleiclien chem. Zus. bestanden jedoch sowohl in der 
quantitativen Loslichkeit ais auch in bezug auf den EinfluB der Ruhrgeschwindigkeit 
Unterschiede. Es werden die Adsorptionsisothermen yon Pulyer bekannter Ober
fliiche aus Schottschem Bleiglas u. Fensterglas fiir Methylviolett, Athylviolettr 
Diamantfuchsin u. Methylenblau bestimmt. Die adsorbierten Farbstoffschichten sind 
mono- bis dimolekular. Das Adsorptionsvermogen des Fensterglases ist bedeutend 
groBer. (Ztschr. f. physik. Ch. 114. 394—412. Munster, Physikal. Inst.) K r Oger .

B. Anorganische Chemie.
W yatt W. Ł an  dali, Die Edelgase der Atmosphare. Schilderung der Entdeckung- 

yon Ar, Ne, He, Kr, X durch Lord R ay leig h  u . R amsay. (Journ. Amer. Pharm. 
Assoc. 14. 235—41.) G ro szfeld .

M. Centnerazwer und C. Strenk, Darstellung und Eigenschaften des Schwefel- 
fluoriirs. II. Mitt. (I. vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 2249; C. 1924. I. 145.) 
SjF2 wird dargestellt, indem Silberfluorid (das zuyor in einer Platinschale bis zum 
Yerschwinden des Geruchs nach HF erhitzt wurde) mit S-Pulver, im Verhaltnia 
der Gleichung Ag2Fs —{— 3 S =  Ag2S +  S2Fs (S im UberschuB) gemischt, in einem 
Vak.-App. (Figur im Original) erhitzt wird. Die Rk. beginnt bei der Sehmelztemp-
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des S, geht dann ohne Warmezufuhr weiter, muB abcr bald wieder durch Erwarmen 
gefordert werden. Es entwiekelt sich ein farbloses Gas, das mit mitgerissenem S 
vermiseht ist. Am Schlusse der Ek., wenn die M. anfangt fester zu verbacken, ist 
kriiftigeres Erhitzen notwendig. — Das schwere Gas S2P._, bildet an der Luft Nebel 
u. wird durch l i20  unter Abscheidung von S  u. B. vón IL,SO,} u. H F  zersetzt. 
Das in eyakuierten GofiiCen gereinigte Gas besitzt tagelang bei gewohnlicher Temp. 
eine groBe Bestandigkeit u. kann sogar iiber Hg aufbewahrt werden. Bei hoherer 
Temp. tritt therm. Zers. ein. Die lik. mit Queeksilberfluorur, Hg2F2, zu S 3etzt 
erst bei hoher Temp. ein. S.,F2 yulkanisiert Kautschuk ebenso wie das ihm viel- 
fach sehr iihnliche S2C12. — Die physiol. Wrkg. besteht in einer erlieblichen Er- 
schwerung des Atmens. Tiefes Atmen ist nach kurzer Zeit nicht mehr moglich. — 
Das Mol.-Gew. wurde zu 93,2 bestimmt. Das Gas wurde in einem Kondensations- 
app. von Stocic (Figur im Original) mit fl. Luft kondensiert. Die schneeweiBe 
Krystallmasse schm. nach Entfernen der fl. Luft zu einer klaren, farblosen u. nicht 
getriibten Fl. zusammen. Der F. wurde bestimmt zu etwa —105,5°, der Kp. ist 
annahernd =  —99°. Die Fliissigkeitsdichte bei —100° ist 1,5. Das fl. S2F2 ist 
alao' schwerer {tle W. u. leichter ais S2C12. Vermutlicli enthalt das aus Ag2F2 u.
S entwickelte S2F 2 nocli andere Fluoride des S (darunter hoclisiedende Fraktionen), 
die noch durch fraktionierte Dest. u. Kondensation zu trennen sind. (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 58. 914—18. Eiga, Univ.) H orst.

Herm an H eald K ahlenberg, Bor und Borsuboxyd. Eingangs bringt Vf. aus- 
fuhrlich Literatur u. die Methoden zur Darst. von amorphen, krystallinen, ge
schmolzenem Bor u. von Boriden. Alle bekannten Methoden wurden von Yf. k rit 
nachgepriift. Bei der Elektrolyse von geschmolzenem Borax war das entstehende 
Bor Na-haltig, ebensó bei yerschiedenen anderen Elektrolysen erhielt Vf. nur un- 
reineś Bor. Eeines Bor wurde erhalten bei der Elektrolyse einer Schmelze, die
1 Mol. KC1 u. 1 Mol. K j0-4B20 8 enthielt ais schwarzes Pulyer. Weiterhin stellte 
Vf. Bor das durch Behandlung einer Schmelze von KBF4 mit Al-Pulyer ber. Das 
so entstandene Prod. enthielt 84°/0 B, 5,1% Al u. 10,9% O. Am besten gelang 
Vf. die Darst. von geschmolzenem Bor durch Eed. von B,0, sog. Moissans Bor 
mittelś Al im elektr. Flammenbogen u. in der Knallgasflamme. — Die elektromotor. 
Kraft dieses so dargestellten Bors — ais Elektrolyt wurde eine Lsg. von K-Borat 
benutzt, die neutral gegen Phenolphthalein reagierte — wurde zu 0,028 V be
stimmt. Ferner untersuchte Vf. die Fśihigkeit dieses Bors, Metalle in ihren Verbb. 
zu ersetzen. Untersucht wurden Lsgg. von AuC13, Pt Cl.,, PdCl4, AgN03, Ag2S04, 
Cu(NOa)2, CuS04, CuC12, HgNOs, HgCl2, Hg2S04, Pb(NOs)2 u. Pb(CH3COO)a. Auf 
Grund dieser Verss. ist das Bor in der Spannungsreihe ein wenig iiber dem Blei 
einzureihen.

Auf Grund von Verss., die elektromotor. Kraft des B ,0 festzustellen, war Vf. zu 
dem SchluB gekommen, daB B ,0 keine einheitlich deflnierte Verb. wiłre, sondern aus 
einem Gemisch von metali. B u. B30  bestehen musse. Die Trennung von B u. B30 
gelang Vf., indem er das „B ,0“ mit heiBem AuC13 behandelte. B fallt aus AuCl3- 
Lagg. das Gold aus, geht selbst ais Borsaure in Lsg., wahrend das BsO nicht auf 
die Au-Cl3-Lsg. einwirkt. Durch Behandeln des ausgefallenen Goldes mit l%ig. 
Na-Cyanidlsg. bleibt das B30  ais braunes Pulyer zurilck. Analysen best&tigten, 
daB es sich wirklich um das gesuchte B30 handelte. B30 wird nicht angegriffen 
von h. konz. HC1 u. H2S04; ebenso nicht yon h. konz. KOH. KMn04 in saurer u. 
alkal. Lsg. wird reduziert, das B30  zu Borsiiure oxydiert. Konigswasser wirkt nur 
langsam ein. Dagegen wirkt IIN 03, auch verd. sofort ein unter B. von NO u. N 02. 
(Trans. Amer. Electr. Soc. 47. 33 Seiten. Sep. Madeson, Uniy. Wisconsin.) G o t tfr .

F. Zambonini und G. Carobbi, Lanthanihallosulfate. VfF. untersuchen das 
System La2(SÔ )3—TltSOt—H20  bei 25°. Beim Erhitzen der erhaltenen Doppel-
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sulfate erfolgt bei ca. 400° Zera., wShrend die entsprechenden Doppelsulfate dea 
La mit K u. dea Nd mit K ohne Zera. bia zu ihrem F. erhitzt werden konnten. 
Die erhaltenen Bodenkorper entsprachen den Zuaa. Las(S04)s '4 1/jTljS04 (I), La2(S04)3 • 
3T1,S04 (II) u. La2(S0 4)3*TlliS0 4*2 H110  (III). Den gróBten Esistenzbereich hat I, 
dann folgt I I I ,  wShrend I I  sehr wenig bestandig ist. I  ist ein weiBes Pulver, u. 
Mkr. hciagonalc Tafeln, bestSndig in Lsgg. mit nicht weniger ais 2°/0 T12S04 u. 
0—0,17% Laj(S04)3. I I  ist bestandig in Lsgg. mit ca. 1,8% T12S04 u. ca. 0,25% 
Laj(S04)s, u. Mkr. gliinzende monokline Krystalle. I I I  ist bestiindig in Lsgg. mit
1,27—0,14% T12S04 u. 0,15—1,2% La2(S04)3, u. Mkr. lange prismat. Krystalle, 
wahrscheinlieh monoklin; das Krystallwasser wird erst bei hoherer Temp. ab- 
gegeben. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [6] 1. 278—83. Neapel, Univ.) Zandek .

G. Tammann und Otto Dahl, Uber Ag-S>i-Amalgame. Ag-Sn-Amalgame werden 
bekanntlich ais Zahnplombenmaterial verwendet u. durch Mischen yon Ag-Sn-Feilicht 
mit Hg u. Abpressen des uberschiiasigen Hg gewonnen. Die Verss. ergaben nuu 
folgendes: Die Amalgame der Verb. Ag3Sn (73°/0 Ag) sind zwar die hartesten, 
haben jedoch geringe Bruchfestigkeit u. groBe Volumeniinderungen. Am besten 
geht man yon frischem Feilicht mit 50—60% Ag aus, dessen Amalgame sich etwaa 
auadehnen u. ao ein Festsitzen der Plombę gewShrleisteten. Gealterte3 Feilicht 
nimmt weniger Hg auf ais frisches, u. die erhaltenen Amalgame erleiden apater 
eine geringe Volumenverminderung, die naturlich unerwunscht ist. — Die Auf- 
nahmefahigkeit von Hg durch Ag-Sn-Feilicht wurde nocb genauer untersucht. Es 
zeigte sich, daB erhitztes Feilicht sich ebenao yerhalt wie gealtertea, daB die Hg- 
Aufnahme abhiingt yon der Dichte dea Materials, u. zwar mit groBerer Dichte 
(durch Erhitzen oder Altem) abnimmt. — In gleicher Weise iindert aich die Be- 
netzbarkeit Ag-Sn-Legierungen mit Hg: Auf frischem Materiał breitet sich Hg 
achneller aus, ais auf gealtertem oder erhitztem. (Ztsehr. f. anorg. u. allg. Ch. 144. 
16—39. Gottingen.) LOder.

G. M aląuori, Gemisch basischer Salze des Silbers und Kupfers. Das System 
Cu(0H)2-AgN03-Ha0  wird bei 20° nach der Phasenregel untersucht. Oberhalb
0,78% AgNOs i8*1 a ŝ Bodenkorper ein einziges, bereita bekanntes gemisclites bas. 
Salz vorhanden: 3Cu(OH)2• 2AgNOs• 3II20  (blauviolette, lange Prismen, die von k. 
W. langaam zersetzt werden). Ein weiteres Salz wird nicht gefunden. (Atti R. 
Accad. dei Lincei, Roma [6] 1. 392—96. Rom, Univ.) W . A. R oth.

R udolf R uer und K u rt Bode, Uber das Eupferoxyd wid das Ałomgmicht des 
Kupfers. Da in dem funften Bericht der Deutschen Atomgewichts-Kommisaion 
Zweifel erhoben wurden, ob tateiichlich wohldefiniertea CuO zur Wiigung gekommen 
aei, legen Vff. entgegnend dar, wie aie ihr nachweislich chem. reinea CuO dar- 
geatellt u. dann zu Cu reduziert haben. Der Nachweia, daB das CuO nicht achon 
partiell dissoziiert war, wird auf der Ostwaldachen Definition des Gesetzes der 
konstanten Proportionen aufgebaut. Die Bedenken der Kommiaaion wfiren be- 
rechtigt, wenn daa durch Fallung dea Nitrats mit KjC03 erhaltene CuO ohne weiteres 
zur Best. des At.-Gew. des Cu verwandt worden wfire, da ein solches CuO nach Gluheu 
zwisehen 750 u. 900° immer noch okkludierte Gase enthalten kann oder achon 
chem. gebundenen 0 2 verloren haben kann. Um yollstiindige Entgasung zu er- 
reichen, wurde das Oxyd 8 mai je 1/2 Stde. auf 1050° im 0 2-Strom erhitzt. Nach 
jeder Gluhung wird langaam  auf 700° zuriickgegangen u. bei dieser Temp. einige 
Stdn. belassen, damit der verloren gegangene 0 2 moglichst yollstandig wieder auf- 
genommen werde. Bei niederen Tempp. wird der bei hoheren Tempp. erlittene 
Gewichtsverlust fast yollstfindig wieder riickgiingig gemacht. Unterhalb 780° ist 
das CuO ein reiner Stoff, erat oberhalb dayon beginnt die Abgabe yon 0 2 u. damit 
die B. einer festen Lag. von CujO in Cu. — CuO, das bei 700° bis zur Gewichts- 
konstanz in 0 2 yon 1 Atm. gegliiht wurde, enthalt daher den gesamten seiner Oxy-
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dationstufe entspreehenden Sauerstoff, ist daher nicht partiell dissoziiert. Verss. 
haben erbracht, daB nacli einer 8-maligen Gliihung bei 1000° okkludierte Gase 
nicht mehr in wagbarer Menge zugegen sein konnen, denn nach der sechsten 
Gliihung ist der Gewichtsyerlust konstant 0,0008%, wahrscheinlich einer geringen 
Yerfluchtigung des CuO entsprechend. — Das wohl yorbereitete CuO wird zur 
At.-Gew.-Best. im Wasserstoffstrom durch Erwarmen reduziert u. das gebildete Cu 
im Wasserstoffstrom bei 750° bis zur Gewichtskonstanz gegluht u. enthalt keine in 
Betracht kommenden Mengen Wasserstoff. Yff. messen ihrem Ręsultat Cu =  63,546 
einen hohen Grad yon Zuyerliissigkeit bei. (Ber. Dtseh. Chem. Ges. 58. 852—59. 
Aachen, Teclin. Hochschule.) H orst.

A rthur Uosenheim und Iw an B aru ttsch isky , Uber Wismutbrenzcatechinate. 
Wismutbrenzcatechinate erhiilt man am besten, wenn man in die alkal. Lsg. von 
Brenzcatechin, die durch Einleiten yon N vor Osydation geschutzt wird, unter be- 
atandigem Sieden bis zur Sattigung Wismuthydroxyd oder -carbonat eintrggt. Ans 
den tiefgelben Lsgg. krystallisieren beim Einengen die kompIexen Alkalisalze, die 
sich aus W. unzers. umkrystallisieren lassen. Die wss. Lsgg. sind yerhiiltnismSBig 
lange haltbar u. liefern durch doppelte Umsetzung zahlreiche Metallsalze. Die Salze

[ q 0  -. leiten sich ab yon einer Wi&mutdibrenzcatećhin-
C6H ,< o > B i< o > G 6H i | saure der nebensteh. Formel. Es werden yorlaufig

folgende Verbb. beschrieben: NHt-Salze: (NH4)- 
[Bi(C6H40j)s], CaH,(OH)2 -f- H,C, eigelbe lange Prismen. — (NHl)[Bi(C0H iO,)2], hell- 
gelbe Nadeln ohne Krystallbrenzcatechin. — K-Salz: K[Bi(C„H40 2)2] , C0H4(OH)2, 
hellgelbe Krystalle. — Na-Salz: Na[Bi(C6H40 2)2] -)- H20, hellgelbe mikroskop. Kry- 
stallchen. — Ba-Salz: RaIBi(C6H40 2)2],> -(- 2ILO, schweres gelbes Krystallpulyer.
— Pyridiniumsalz, C6H(5N[Bi(Ci.H40 2)2], durch Umsetzung mit Pyridiniumchlorid in 
fćinen, hellgelben Krystallnadeln. — Auch mit anderen Deriw. des Brenzcatechins 
ehtstehen gut krystallisierte Bi-Salze. Sb u. As bilden ahnliehc Brenzcatechinate. 
Wiihrend in saurer Lsg. bei Einw. von Sb-Salzen auf Brenzcatechin das bas. 
Antimonylbrcnzcatechinat, (C0H4O2)SbOH, entsteht, erhiilt man aus alkal. Lsgg. von 
Brenzcatechin mit Sb20 3 bestandige Salze einer Antimondibrenzcatechinsaure, z. B. 
das NIIt-Salz: NH4[Sb(C6H40 2)2], weiBe, in W. 11. Krystalle. — Dreiwertiges As 
bildet mit Brenzcatechin in wss. Lsg. die auBerst bestSndige Arsendibrenzcatechin- 
saure, H[As(C0H,O2)2] -(- 4HaO, die auf Grund der meBbaren [H*] eine yiel starkere 
Saure yorstellt ais die arsenige Saure. Uber dargestellte weitere zahlreiche gut 
krystallisierte Salze dieser u. der obigen Sauren wollen Vff. spiiter berichten. (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 58. 891—93. Berlin N., Wissensch.-chem. Lab.) H orst.

M ichele Giną und Ernesto M onath, Uber Chhroacełałoverbindungen des 
Titaiis (IV). Da die Literaturangaben uber die aus Titantetrachlorid u. Eg. nach 
B ertrand  (Buli. Soc. Chim. Paris [2] 33. 252 [1880]) entstehende Verb. unzutreffend 
sind, haben Vff. diese Rk. yon neucm untersucht u. gefunden, daB nie das gesamte 
Cl des TiCl4 eliminiert wird, sondern daB sich Chloroacetatoverbb. bilden, dereń 
Konst sich nur mittels der Wernerschen Theorie erklaren laBt. In ihnen besitzt 
das Ti die Koordinationszahl 6. Die neuen Verbb. sind Elektrolyte, 11. in W. u. 
A., swl. in A., PAe. Mit sd. W. fallt Titansiiure ąuantitatiy aus.

I. f Cl "1 IH.

[Ti(CH3C02)4Ti] C1» +  H*° IL O f f i c e / 1. 011 [Ti(GHlc02)4Tij Gls

°
IV- [TiS f e o 5)4Ti] C12 +  3 HS0 V. Ti(g H)j ^

(CH3COa)2
Tetraacetatodichlorodititan(4)chloridnionohydrat (I.). Aus 4 Moll. Eg. u. 1 Mol.

VI. T iO <O gOCH
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TiCl4. Nach Waschen mit A. u. zweimonatigem Trocknen uber H2S04 weiBes 
krystallin. Pulyer, hygroskop., sil. in W., A. Zur Analyse wird in W. gel., das 
Ti mit NH4OH gef&llt u. in T i02 iibergefiihrt, im Filtrat das Cl bestimmt. Direkt 
fiillt AgNOs weniger ais % des Cl. — Triacetatodiolchlorodititan(4)chlm-id (II.).
Bildet sich aus I. im Exsiecator wiihrend ca. eines Monats. WeiBes Pulyer. 
AgN03 fiillt nur einen Teil des Cl. — Tetraaeetatodioldititan{4)chlorid (III,). Man 
laBt 1 Mol. TiCl4 in 4 Moll. Eg. eintropfen. Die erst teigige M. bildet nach 
45-tiigigem Trocknen iiber H2S04 ein weiBliehes krystallin. Pulver. AgN03 fiillt 
das gesamte Cl. — Tetraacetatodioldititan(4)chloridtrihydrat (IV.). Man liiBt 1 Mol. 
TiCl4 unter Eiskiihlung in 6 Moll. Eg. eintropfen. Der gelbe Nd. wird in A. gel., 
im Vakuum yerdampft u. einen Monat iiber H2S04 getrocknet. WeiBliche Krusten. 
AgN03 fiillt das gesamte Cl. Wird die iith. Lsg. mit wenig W. behandelt, so
bildet sich ein weiBes, ebenfalls in W. 1. Prod. von anderer Zus. — Dioxodiol- 
diacetatodititan(4) (V. oder VI.). Aus I.—IV. im Trockenschrank bei 60° bis zur 
Gewichtskonstauz. WeiBes krystallin. Pulyer, fast unl. in W. Die Verb. war 
jedocli nicht ganz Cl-frei zu erhalten. — Mit H20 3 in verd. Essigsiiure gab I. einen 
gelben Nd., Cl-frei, unl. in W., 1. in HN03, mit 31,14% Ti u. 2,33% akt. O. — 
Die Best. der Gefrierpunktsernicdrigung einiger Verbb. in wss. Lsg. zeigte, daB 
sie yon W. weitgehend zers. werden. — Mit Phenolen geben die Verbb. in alkoh. 
Lsg. charakterist. Fiirbungen, mit Pyridin, Chinolin, Alkaloiden fiillt Ti(OH)4 aus. 
(Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 143. 383—93. Turin, Polyteclinikum.) LlNDENBAUM.

G. Tam m ann und Otto Dahl, Uber Pb-Zn-Sb-Legierungen. Pb u. Zn mischen
sich weder im festen noch im fl. Zustande miteinander, Pb u. Sb wohl im fl., nicht
aber im festen Zustande; Zn u. Sb bilden die unzersetzt bei 566° schmelzende
Verb. Zn3Sb2 u. die bei 505° sich zersetzende Verb. ZnSb. Eine Mischungslucke 
im fl. Zustande ist nicht yorhanden. Auf Grund dieser bekannten Tatsachen liaben 
Vff. das temiire System Pb-Zn-Sb untersucht. Es zerfiillt zuniichst in die Teil- 
systeme Pb-Zn-Zn3Sb2 u. Pb-Sb-Zn3Sb2. Der ąuasibiniire Schnitt Pb-Zn3Sba weist 
eine eutekt. Erstarrungskurye auf. Das Eutektikum liegt bei 2% Pb. Das System 
Pb-Zn-Zn3Sb2 wird im fl. Zustande von einer ausgedehnten Mischungslucke (Zerfall 
in 2 Schichten) bedeckt, die bis nahe an den Schnitt Pb-Zn3Sb2 heranreicbt. Im 
System Pb-Sb-Zn3Sb2 existiert ein terniires Eutektikum von der Zus. 87,1% Pb, 
12,5% Sb, 0,4%  Zn, F. 244,5°. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 144. 1 —15. Giit- 
tingen.) LO deb.

H. Pfautsch, Das System Molybdiin-Nickel-Zinn. Mo u. Ni bilden die Verb.
MoNi, Ni u. Sn die Verbb. Ni4Sn u. Ni3Sn2. Im terniiren System Mo-Ni-Sn wurden 
die Gleichgewichtsyerhaltnisse mit Hilfe der Guertlerschen Kliirkreuzmethode fest- 
gestellt. Durch Erschmelzen zweier KlUrkreuze wurde MoNi ais die bestiiudigste 
Verb. festgestellt, so daB das Gesamtdreieck in folgende Gebiete terniirer Gleich- 
gewichte zerfiillt: Mo-MoNi-Sn, MnNi-Sn-Ni3Sn2, MoNi-Ni3Sn2-Ni4Sn u. MoNi- 
Ni4Sn-Sn. Durch eine Reihe yon Schmelzen wurde auch ermittelt, welche Mengen 
yon Mo u. Sn das Ni unter Mischkiystallbildung aufnehmen kann. — Die er- 
schmolzenen Legierungen wurden auf ihre Brinellhiirte gepriift, wobei sich zeigte, 
daB Sn den Mo-haltigen Ni-Mischkrystallen eine groBere Hiirte geben kann ais Si 
(ygl. Ztschr. f. Metallkunde 17. 48; C. 1925. I. 1970). Mit Hilfe von Stauchyerss. 
wurde die Festigkeit gepriift u. schlieBlich die chem. Angreifbarkeit der Legierungen 
durch Einwirkung yon HsS04, NaOH, NH3, Na^S, HC1, HN03 unters. (Ztschr. f.
Metallkunde 17. 122—24. Berlin-Charlottenburg.) LOder. J

H. Pfautsch, Das System Aluminium-Molybdan-Niekel. (Vgl. vorst. Eef.) Im 
System Al-Mo-Ni sind folgende biniiren Verbb. yorhanden: MoNi, MoA13, MoAl4, 
Al3Ni, AljNi u. AlNi. Die Gleichgewichtsyerhaltnisse konnten wegen starker Sei- 
gerungen nicht genau ermittelt werden. Das Ni erleidet einen sogenannten Ecken-
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schnitt, u. es wurde die Mischkrystallgrenze dea Ni genau festgelegt, ebenso die 
Grenzen der sich vom Ni ins Innere des ternaren Systems erstreckenden 3 binaren 
Gebiete. — Die Hartemessung nach B r in e l l  ergab eine fast dreifache Steigerung 
der Hartezahl des Mo-Ni-Mischkrystalls durch Zusatz von Al. Die Stauchyerss. 
zeigten hohe Festigkeiten. Auch die chem. Angreifbarkeit wurde unters., indem 
•die Reguli mit H2S04, HC1, HNOa, NaOH, NH3 u. Na^S behandelt wurden. (Ztschr. 
f. Metallkunde 17. 125—27. Berlin-Charlottenburg.) L u d er .

D. Organisclie Chemie.
A. Lapworth, Die Induktion abwećhselnder Polaritaten, vor allem mit Bezug 

■auf die Ausdehnung und die Starkę der Fortpflanzung. Die Ausdehnung induzierter 
abwećhselnder Polaritaten wechselt stark. Yf. ist der Meinung, daB ein gewohn- 
liches C-Atom betrSęhtlichen Widerstand bietet, u. daB polarisierte konjugierte 
Systeme se lte n , wenn je , mehr ais ein  solches Atom enthalten. Doeh ist ein 
Beispiel bekannt, wo eine Induktion abwećhselnder Polaritaten durch s ieben  
gesatt. C-Atome'1 angenommen wird. Meistens aber findet scheinbare Fortpflanzung 
durch mehr ais e in  gesatt. C-Atom auf verschiedenen Linien statt. (Chemistry 
anęl Ind. 44. 397—98.) G ottschaldt .

J. B. Menke, Nitrierung mit Nitraten. II. (I. vgl. Rec. trav. cliim. Pays-Bas 44. 
141; C. 1925. I. 2066.) Die 1. c. beschriebene Nitrierungsmethode lśiBt sich durch 
Eg. in ihrer Heftigkeit maBigen. Die anorgan. Nitrate, welche mit Essigsaure- 
anhydrid reagieren, liefern aucli mit Eg. allein ein brauchbares, allerdings bedeutend 
schwacheres, Nitriermittel, dessen Wrkg. wabrscheinlich auf der B. von Acetyl- 
orthosalpetersiiure beruht. Auch bei dem neueń Verf., dessen Anwendbarkeit nur 
geririg ist, scheint starkę Verschiebung nach einem  Isomeren stattzufinden. Aus 
Phenol, Eg. u. Cu(N03)2 wurde reines o-Nitrophenol, F. 44—45°, erhalten. (Rec. 
traw chirn. Pays-Bas 44. 269—70. Groningen.) G ottschaldt .

W. Mund und W. Koch, U ber chemische Verdnderung einiger gasformiger 
Kohłenioassersto/fe unter der Einwirhmg radioaktwer Strahlen. (Vgl. Buli. Soc. 
Chim. Belgique 33. 258; C. 1925. I. 1229.) Gereinigte JSmanation wird mit dem zu 
untersuchenden gasformigen KW-stoff gemischt u. die Wrkg. beobachtet. Be- 
schreibung u. Handhabung des App. im Original. 1. Methan wird sehr sorgfaltig 
gereinigt u. mit ca. 100 Millicurie Em gemischt. Der Gasdruck des CH, nimmt im 
Verlauf yon 3 Tagen allmahlich etwas ab, was auf eine Rk. schlieBen laBt, durch 
die die Anzahl der Molekeln yerringert worden ist. — Athan gibt genau so mit 
40 Millicurie Em behandelt, bei gewohnlicher Temp. nur schwache Druckabnahme, 
beim Abkiihlen mit fl. Luft etwas starker. An der GefaBwand scheiden sich 
Tropfchen ab. Es wird angenommen, daB das Athan zunaehst in H2 u. Athylen 
iersetzt wird u. letzteres sich in einen hoheren KW-stoff yerwandelt, der in Tropfen 
auftritt. Fur jedes Mol. zersetztes C2H6 entsteht 1 Mol. H2, daher nur geringe 
Druckabnahme. Athylen zeigt beim Mischen mit Em allmahliche Volumabnahme, 
beim Abkiihlen des Gemisches mit fl. Luft Yolumanderung im entgegengesetzten
Sinn. Auch diesmal erscheinen Tropfchen an der GefaBwand.— Bei gewohnlicher
Temp. ergibt Acetylen Volumzunahme, beim Abkuhlen Abnahme. Der App. ist yon 
Anfang an mit einem feinen Nebel erfullt u. zeigt Abscheidung eines gelben amor- 
phen Pulyers, wahrscheinlich ein KW-stoff, dessen Bruttoformel der des Acetylens 
nahe steht. (Buli. Soc. Chim. Belgiąue 34. 119—26. LOw e n .) L asch.

H erbert P. Foran, Darstellung halogensubstituierter Ather. Vf. hat bessere 
Darstellungsmethoden fiir einige einfache halogensubstituierte Ather ausgearbeitet, 
die fiir die organ. Synthese von Interesse sind u. nach den alten Verff. nur mangel- 
haft erhalten werden. — Chlonnethyldthylather, C1-CH2-0 'C 2H6. 100 ccm absol.
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' A. werden mit durch CaClj getrocknetem CH20-Gas gesfitt., mit mehr A. auf 
200 ccm verd. u. trockenes HCl-Gas in erst lebhaftem, spSiter langaaraerem Strom 
bis zur Siittigung eingcleitet, so daB die Temp. 65“ nicht uberschreitet. Das sich 
am Boden des GefSBes ansammelnde Prod. wird durch eińen Tubus abgelassen. 
Kp. 79,6°. Ausbeute 42—44%. — (3-Bromdidłhylałher, Br • CH2 • CH? ■ O • CSH5. Zu 
einer Lsg. von 18 g Na in 45 ccm absol. A. gibt man 60 ccm Athylenbromid, 
kocht 20 Min. unter RiickfiuB, filtriert vom NaBr u. fraktioniert. Kp. 128°. Aus
beute ca. 43%. Nebenher bildet sich Glykoldiathylather, Kp. 123,5“ (entsprechend 
ca. 10% Athylenbromid). Die Menge des angewandten Athylenbromids' soli 80“/, 
der berechneten nicht iiberschreiten. (Journ. Soc. Chem. Ind. 44. T. 173—74.) Lb.

Raym ond Delaby und Jean-M arc Dumoulin, Isomerisation der Yinylalkyl- 
carbinole CJI2 : OH-CB\OH)-R zu Athylalkylketonen Es wurde ver-
sucht, die Vinylalkylcarbinole (vgl. D elaby, C. r. d. 1’Acad. des sciences 175. 967;
C. 1923. III. 114) zu den entsprechenden Ketonen zu oxydieren, jedoch gelang 
dies weder mit Luft oder O u. Ag-Asbest ais Katalysator noch mit den ublichen 
Oxydationsmitteln. Daraufhin wurde zur katalyt. Dehydrierung iiber reduziertem 
Cu oder Ni iibergegangen. Nach S ab a tie r u. S enderens (Ann. Chim. et Phys. [8] 
4. 463 [1905]) wird Allylalkohol dabei zum grćifiten Teil zu Propionaldehyd iso- 
merisiert. VfF. haben festgestellt, daB diese Rk. auch beim Arbeiten im Yakuum 
von 14 mm bei 280—285“ mit Cu ais Katalysator eintritt. [Propionaldehyd wird 
von in kleiner Menge gebildetem Acrolein mit NaHS03 getrennt; Acrolein addiert
2 Moll. NaHSOg u. wird aus dieser Yerb. mit Soda nicht wieder abgeschieden.] 
Yinylathylcarbinol, CHj : CH • CH(OH) • C2H5, wird bei 250—275“ u. 15 mm iiber Cu 
nicht verśindert, iiber Ni dagegen teilweise zu Diątfn/lketon isomerisiert. Da dem- 
nach die Anwendung eines Vakuums die Isomerisation nicht verhindert, ist es 
yorteilhafter, unter Atm.-Druck zu arbeiten! Die Resultate gibt die folgende 
Tabelle wieder.

Alkohol Kata
lysator Temp. Keton Ausbeute

%
Umgelagerter 
Alkohol %

Yinyliithylcarbinol
Kp. 114—116“ 

do.
Yinylpropylcarbinol 

Kp. 133—134“ 
Vinylbutylcarbinol 
Kp. 152,5—154“

Cu
Ni
Cu

Cu

296°
210°
300“

320-325“

DiSthylketon 
Kp. 99—103“ 

do.
Athylpropylketon 

Kp. 123—126“ 
Athylbutylketon 
Kp. 146—149“

51 
73 
57

52

63 
79
64

66

Die Verwendung von Ni ist danach der von Cu vorzuziehen. Bemerkenswert 
ist, daB die Unterschiede zwischen den Kpp. der Carbinole u. isomeren Ketone 
mit waclisender C-Zahl geringer werden. Die Methode bietet prSparative Vorteile 
fiir die Darst. der Ketone CsH5-CO-R mit R ^  C5II,,. Daruber hinaus werden die 
Carbinole mit zu geringen Ausbeuten erhalten. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 180. 
1277—79.) L in d en b a u m .

H. Staudinger, Ketene. 50. Mitt. Uber Additions- und Polymerisationsreaktio)ien 
des Dimetliylketens. (49. vgl. Sta u d in g er  u. Me y e r , Helv. chim. Acta 7. 19;
C. 1924. I. 1779.) Gleichzeitig 6. Mitt. iiber hochpolymere Verbindungen. (5. vgl. 
Helv. chim. Acta 8. 67; C. 1925.1 .1585.) 1. Uber nette Verbindungen des Dimethyl- 
ketens mit Kohlendioxyd. (Bearbeitet von Er. F e lix  und H. Harder.) Ath. Lsgg. 
von Dimethylketen liefern in Ggw. von Trimethylamin ais Katalysator mit Kohlen- 
dioxyd 3 Verbb., zusammengesetzt aus 2 Keten -}- 1 COs, 3 Keten -)- 2 C02, 4 Keten 
-j- 3 COs. Die erste ist Tetramethylacetondicarbcmsdureanhydrid (I.), das auch aus 
Dimethylmalonsaureanhydrid dargestellt werden kann, die zweite (II.) ein gemischtea
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Anhydrid aus der I. entsprechenden Siiure u. Dimethylmalonsaure; der dritten wird 
mit Vorbehalt Formel III. gegeben. I. yerhalt sich gegeniiber Reagenzien in zwei- 
facher Weise: entweder es spaltet an dem Ketoncarbonyl auf u. liefert Dimethyl
malonsaure u. i-Butters&ure bezw. dereń Deriw., oder es zerfallt in COs u. IV. 
bezw. dessen Deriyy. II. gibt dieBelben Spaltprodd. wie I., aber auffallenderweise 
scheint der Zehnring bestandiger zu sein ais der Sechsring in I.

Die Darst. des Dimethylkełens wurde wesentlich yerbessert. Man liiBt ein Ge
misch von Dimethylmalonsiiure mit der yierfachen Menge Acetanhydrid bis zur 
Lsg. stehen (1—2 Tage) u. dest. im Vakuum bei 40—50° das Acetanhydrid lang- 
sam (2—3 Tage) ab. Das zuruckbleibende Dimethylmalonsiiureanhydrid wird im 
Vakuum bei ca. 100° in C02 u. Dimethylketen zerlegt. Ausbeute ca. 90°/o. — Das 
so erhaltene Dimethybnalonsaureanhydrid, C5H0O3, ist sehr rein, unl., gelatiniert mit 
Bzl. leichter ais das friihere, ist aber gegen W. viel empfindlicher. Bei 100° im 
Rohr liefert es fast quantitativ Tetramethyl-cyclo-butandion (IV.), F. 113—114° (ygl. 
W e d e k in d  u . W eissw an g e , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 39. 1631 [1906]). Setzt man 
ca. l °/0 N(CH3)3 z u  u . erhitzt auf 70— 80°, so entsteht mit ca. 90% Ausbeute I. 
(beste Darst. dieser Verb.). Geht man bei dem gleichen Vers. bis auf 140—160°, 
so bildet sich ein Gemisch yon IV. u. I. Im Autoklayen unter einem C02-Druck 
yon 25—40 Atm. bei 40—50° crhiilt man ebenfalls nur I. — Zur Anlagerung yon 
C02 an Dimethylketen wird in eine konz. ath. Lsg. desselben bei —80° C02 ein- 
geleitet u. einige Tropfen iith. N(CH3)3-Lsg. zugesetzt. Nach 4 Stdn. werden A. u. 
N(CH3)3 im Vakuum entfemt u. der Riickstand mit Chlf. behandelt. Ungel. bleibt 
wenig III., auf Zusatz yon PAe. bis zur Trubung ffillt II. aus, aus dem Filtrat gewinnt 
man I. — Tetramethylacełondicarbonsaureanhydrid, CgH^O* (I.). Krystalle aus PAe., 
F. 78°, sil. Dest. in kleinen Mengen imVakuum unzers., zerfallt bei hoherer Temp. 
in C02 u. Dimethylketen. W., schneller Alkalien, auch Soda, bewirken Spaltung in 
Dimethylmalonsaure u. i-Buttersiiure. Sd. alkoh. IIC1 liefert IV. Leitet man aber in 
die Bzl.-Lsg. HCl-Gas ein u. gibt dann Anilin zu, so erhiilt man Dimethylmalonanilid- 
siiurc, F. 131—132°, u. i-Buttersiiureanilid, auch wenn man nur die berechneten 
Mengen der Reagenzien anwendet. Mit Anilin allein entstelien Dimethylmalon- 
sauredianilid, F. 205°, u. i-Buttersiiureanilid. Phenylhydrazin liefert das Diphenyl- 
hydrazon von IV., F. 206—207° (ygl. WEDEKIND u . WEISSWANGE, 1. c.). Von Br 
wird mehr ais 1 Mol. addiert, dabei bildet sich Dimethylmalonylbromid. — Ge- 
mischtes Anhydrid aus Telramethylacełondicarbonsaure u. Dimethylmalonsaure, C^H^Oj 
(II.). Rhomboeder aus Chlf.-PAe., F. 132° (.Zera.), 11. in Chlf., wl. in A., fast unl. 
in PAe. Zers. sićh bei starkem Erhitzen in C02 u. Dimethylketen. Bei yorsich- 
tigem Erhitzen: auf 120—130° entstehen hauptsiichlich I., ferner etwas IV. u. Di
methylketen. Wird von W. u. Soda langsam, yon alkoh. KOI! rasch gespalten, 
yon Anilin weniger lebhaft angegriffen wie I. — Verb. C19£T2(OI0 (III. ?). F. 150°, 
wl., zerfallt beim Erhitzen in C02 u. Dimethylketen.

2. Hochmolekulare Anlagerungftprodukte des Dimethylketens an i-Cyanat und 
Schwefelkohlensłoff. (Bearbeitet yon Fr. F elix  u. E. Geiger.) Dimethylketen ver- 
bindet sich — analog wie mit C02 (yorst. Abschnitt). — auch mit anderen Sub- 
stanzen mit Zwillingsdoppelbindung: i-Oyanaten, CS.2 u. COS. Mit ersteren werden 
Verbb. von yerschiedenartiger Zus. erhalten. Keine Additionsprodd. liefern Senfolf 
Methyl- u. p-Methoxyphenyl-i-cyanat. In allen Fallen ist die Ggw. von N(CH3)3

/C(CH3)2-C O /C(CH3)2-C 0-0-C 0 
II. o c<  >

x C(CH3)2-C 0-0-C 0
>C(CH3)2

III. o c <
C(CH3)2 • CO • O • CO • C(CH3)2CO

> 0
C(Ch3)2 • c o  • o  • c o  • c(cir,)2c 0
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erforderłich. Die Prodd. sind im Gegensatz zu den mit C02 erhaltenen amorph u. 
gcbcn kolloide Lsgg. Den Mol.-Gew.,-Bestst. nach liegen 5- bis 10-facli polymere 
Substanzen vor. Sie miissen in H- oder N-Atm. hergestellt werden, da sich CO„ 
an der Rk. beteiligt, indem 1 Mol. des jeweiligen Komponenten durch C02 ersetzt 
wird. Die i-Cyanatverbb. zerfallen beim Erhitzen in die Komponenten u. zeigen 
auch in ilirem chem. Verh., besonders hinsichtlich des Zerfalles durch Alkali, weit- 
gehende Analogie mit den molekulardispersen C02-Verbb., woraus wohl auf analoge 
ringformige Konst. gesclilossen werden darf. Die kolloide Natur wird allerdings 
dadurch nicht erkliirt (vgl. 4. Abschnitt). — £jur Darst. der i-Cyanatverbb. wird auf 
—80° gekiihltes Dimethylketen in N-Atm. mit einer gekiihlten Lsg. des i-Cyanats 
in A. u. dann mit einigen Tropfen einer ath. N(CH3)3-Lsg. yersetzt. Unter mehr 
oder weniger heftiger Rk. sclieiden sich die neuen Verbb. aus. Aus der ath. 
Mutterlauge wird auBer unyerbrauchtem i-Cyanat eine dickfl. M. von liochpolymerem 
Dimethylketen (vgl. 3. Abschnitt) zuruckgewonnen. In ganz verd. Lag. tritt fast 
nur Polymerisation der Komponenten ein.

Yerb. aus 1 Mol. Dimethijlketen -f- 4 Mol. Phenyl-i-cyanat, C32H280 5N4. Der in 
Aceton oder Chlf. unl. Anteil des Rk.-Prod. wird mit Aceton, Bzl., A. u. A. aus- 
gekocht. WeiBes Pulver, zers. sich bei ca. 225°. — Verb. aus 2 Mol. Dimethylketen 

3 Mol. Phenyl-i-cyanat, C20H2,0 6N3. WeiBes Pulyer aus Aceton -f- A., zers. sich 
bei 210°, 11. in Aceton, Chlf., wl. in Bzl., Toluol, Essigester, unl. in A., A., PAe. 
Die Lsgg. sind dttnn yiseos. Mol.-Gew. in sd. Chlf. 2630, 2750. Bei der Einw. 
von CjHjONa-Lsg. auf die in Bzl. gel. Substanz werden Dimethylmalonanilidsaure, 
Phenylurethan u. i-Buttersiiureanilid erhalten. — Verb. aus 2 Mol. Dimethylketen■ -f-
2 Mol. Phenyl-i-cyanat -J- 1 Mol. C02, C23H22O0N2. Entsteht in Ggw. von C02. Aus 
Chlf. -|- PAe., amorph, hochmolekular, zers. sieli schon mit h. Bzl. — Yerb. aus
3 Mol. Dimethylketen -|- 2 Mol. a-Naphthyl-i-cyanat, C34H320 6N2. WeiBes Pulyer 
aus Bzl. -|- A. oder A., zers. sich bei ca. 250° nach Sinterung bei 215°, 11. in Bzl., 
Toluol, zl. in Chlf., wl. in Aceton, Essigester, unl. in A., A., PAe. Die verd. 
Lsgg. sind schwach, die konz. ziemlich dick yiseos u. hinterlassen celluloidiihnliche 
Hiiute. Mol.-Gew. in sd. Chlf. 2400, 2480, in k. Bzl. 4636. Die Yerseifung liefert 
C02, i-Buttersaure, U - Naphthylurethan u. Dimethylmalonsdure - u  - naphthylamid, 
C16H160 3N, Tafeln aus verd. A., F. 160—161°.— Yerb. aus 3 Mol. Dimethylketen -j-
2  Mol. p-Nitrophenyl-i-cyanat, C29H290 9N4. Rk. hier sehr heftig. Gelblieli-griinliches 
amorphes Pulyer aus Aceton A., zers. sich bei ca. 155°, nach Sintern bei 145°,
11. in Aceton, Chlf., wl. in A., Bzl., unl. in A., PAe. Mol.-Gew. in sd. Chlf. 2520. 
Die Verseifung liefert C02, i-Buttersaure, p-Nitrophenylurethan u. Dimethybnalon- 
saure-p-nitranilid, CuH120 5N2, gelbliche Niidelchen aus A., F. 156° (Zers.). — Yerb. 
aus 5 Mol. Dimethylketen -{- 2 Mol. CSlt C22H30O6S4. Zur Darst. wird das Keten 
in CS2 gel., sonst wie besehrieben. Das Prod. wird aus der tieforangefarbigen, 
dickyiscosen Lsg. mit PAe. oder A. gefallt. Orangerotes Pulyer, zers. sich bei 160°, 
aber nieht glatt in die Komponenten, 1. in Bzl., Toluol, CS2, Chlf., Aceton (stark 
yiseos), wl. in A., unl. in A., PAe. MoL-Gew. in k. Bzl. 6960. — Yerb. aus 4 Mol. 
Dimethylketen, 2 Mol. CSt u. 1 Mol. C02, C10H2ł0 6S4. Aus Chlf. -j- A., der yorigen 
Verb. sehr ahnlich. Keine Kp.-Erhohung in Chlf. — Yerb. aus 5 Mol. Dimethyl
keten 2 Mol. COS, C22H30O7S2. Rk. heftig, kann durch Losungsmm. gemildert 
werden. WeiBliches Pulyer aus Aceton -f- A., zers. sich kompliziert bei ca. 110° 
nach Sintern bei ca. 90°, 11. in Bzl., Aceton, Chlf., wl. in A., unl. in A., PAe. 
Mol.-Gew. in k. Bzl. zwischen 4600 u. 4900. Die Yerseifung liefert Dimethylmalon- 
saure, eine S-haltige Saure u. S-haltige neutrale Prodd. Mit Anilin entstehen H2S 
u. Dimethylmalonsauredianilid.

3. Hoehmolekulare Polymerisationsprodukte des Dimethylketens. (Bearbeitet yon 
Fr. F e lis ,  P. M eyer u. H. Harder.) Unter der Wrkg. yon N(CH3)3 geht Di-
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methylketen in yerschiedene Polydimethylketene iiber, die je nach den Arbeits- 
bedingungen in Ausschen, Losliehkeit, Zers.-Punkt u. ReaktionsfShigkeit yoneinander 
abweichen. Die leichter 1. u. tiefer schm. Prodd. sind reaktionsfahiger, was zweifel- 
lo8 mit dem Polymerisationsgrad zusammenhangt; andererseits lassen sich die Prodd. 
mit hoheren Zers.-Punkten weit leichter u. glatter entpolymerisieren ais die tiefer 
schm. Beide Erscheinungen erinnern an die Polyoxymethylene (ygl. Hely. chim. Acta 
8 . 41; C. 1925. I. 1582) u. Polydiphenylketenoiyde. Trotzdem kommt eine den 
Polyoxymethylenen analoge kettenformige Konst.-Pormel fiir die Polydimethylketene 
nicht in Pragę, da sie dem Verh. dieser Verbb. nicht gerecht wird. Dieselben sind 
ungesatt., liefern bei der Ozonisation nur wenig Aceton u. bei der hydrolyt. Spaltung 
dieselben Spaltstiicke wie die i-Cyanatadditionsprodd. (ygl. 2. Abschnitt), denen sie 
auch hinsichtlich der Bildungsweise an die Seite gestellt werden konnen. Wenn 
z. B. einer Verb. aus 3 Moll. Keten u. 2 Moll. i-Cyanat Formel V. zukommt, so ware 
eine aus 5 Moll. Keten bestehende Verb. nach VI. zu formulieren. Ein weiteres 
Eindringen in die Konst, der G-rundmolekel des Kolloids ist schwierig. — Vom 
einfachen Keten aus konnte ein 4-fach polymeres Prod. dargestellt werden, das ais 
tjbergang voń"iden krystallisierten dimeren zu den kolloiden polymeren Prodd. an- 
gesehen werden kann.

o  C(CH3)2
/C(CH3), • CO • NR ■ C ,C(CH3) , . c o  • o  • c

V. OC< >C(CH„)S VI. OC< ‘ >C(CH3)2
\C(CH3)s.C • NR-CO X C(CH3)a . c  • o  • d o

6  <5(CH3)2
Uber die Darst. des Tetramethyl-cyclo-butandions vgl. 1. Abschnitt. — Poly

dimethylketene, [CłH60]x. Das Dimethylketen mu8 durch VakuumdesŁ im H-Strom 
yon COj yollig befreit werden. 1 . In Dimethylketen werden bei —80° mittels H 
Spuren von N(CH3)3 geleitet. Unter heftiger Rk. bildet sich eine harte, glas 
artige M., etwas 1. in h. Chlf., sonat swl. oder unl. Zers. sich bei 180—190°. Poły- 
merisation in konz. PAe.-Lag. liefert yollig unl. Prodd. vom Zers.-Punkt iiber 200°.
— 2. Bei —20° erhalt man ein in A. etwaa leichter 1. Prod. vom Zers.-Punkt 180°.
— 3. Aus 20°/oig. PAe.-Lsg. reaultiert nach dem Umfallen aua A. -|- CH3OH ein 
weiBes Pulyer, U. in A. u. Chlf., zl. in Bzl., PAe., wl. in CH3OH. Zers. sich 
zwiscben 110 u. 150°. — 4. In A. tritt die Polymerisation langsamer ein. Eine 
20°/?ig. Lag. wird allmahlich dickyiscos, nach ca. 2 Stdn. ist die Rk. beendet. LI. 
in A., Chlf., Bzl., zl. in PAe., wl. in CH3OH. Schm. zwischen 140 u. 160° (Zers.) 
nach Sintern bei 100°. — 5. In der Abaicht, die Keteniumyerb. von Wede- 
kind u. M ille r  (Ber. Dtsch. Chem. Gea. 42. 1269 [i 9097) zu erhalten, wurde Di
methylketen mit H in iibersehussiges N(CH3)3 bei —80° geleitet. Es bildete' sich 
jedoch nur ein polymeres Prod., 11. in Chlf., nur teilweise 1. in A., Zers. bei 170 
bis 190°. — 6. Mittels cyclo-Pentadien b e i—80° bildet sich meist das cyclo-Butanon- 
deriv. (vgl. 49. Mitt), doch wurde in einigen Fallen ein Polydimethylketen ais 
celluloidartige, ganz unl., sich uber 200° zers. M. erhalten. — Die Mol.-Geww. 
dieaer Prodd. schwanken zwischen 2000 u. 5000. Beim Erhitzen der tiefer schm. 
Prodd. bilden aich auBer Dimethylketen hochsd. Ole. Br wird teila addiert (V3 bis 
l/» Mol.) teils substituiert. Mit Anilin entsteht i-Buttersaureanilid. Konz. HNOs u. 
HC1 liefern Dimethylmalonsaure u. i-Butteraaure, wobei die 11. Prodd. yiel leichter 
ais die wl. angegriffen werden. Diese Sauren erhalt man auch mit alkoh. NaOH, 
auBerdem Tetramethylaceton u. eine bei 120—12 1° schm. unbekannte Saure. Mit 
Ozon in Chlf. bildet sich Acetonperoxyd. Hydrierung unter Druck bei 200° ergibt 
olige Prodd. — Polyketen, [CjHjO^. Eine Lsg. yon Keten in Aceton scheidet bei

80° in 1 2 Tagen einen gallertigen Nd. ab. Nach Auskochen mit A. weiBes
Pulyer, F. ca. 53° (Zers.), gaDz unl.
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4. Uber die Konstitution der hochpolymcren Additions- u. Polymerisationsprodukte 
des Dimethylkctens. Vf. erortert die Frage, weshalb die COs-Additionsprodd. des 
Dimethylketens krystallisiert sind u. sieli molekulardispers losen, die anderen 
Additionsprodd. u. die Polydimethylketene dagegen Kolloide sind. Dabei ist zu 
beachten, daB letztere nicht lyophobe, sondern lyophile Kolloide sind, da sie sich 
gerade in den Losungsmm. losen, in denen sie sich ais niedermolekulare Verbb. 
molekulardispers losen miiBten. Hierhin gehoren auch Dimethylmalonsiiure- u. 
Adipinsiiureanhydrid, ferner die Polyglykolide, -salicylide u. -ketenoxyde. Ilirem 
chem. Verh. nach besitzen alle diese Yerbb. eine ringformige Grundmolckel, u. die 
Annahme liegt nahe, daB bei den niedermolekularen, krystallin. Yerbb. sich der 
Ring schlieBt, dagegen bei den polymeren Verbb. — vielleiclit infolge von Span- 
nungsverhaltnissen — kein KingschluB zustande kommt u. sich die einzelnen Grund- 
molekeln zu einer langen Kette zusammenlagern, z. B .:

CO • C(CH3)2 • CO • O • CO • C(CH3)2 • CO • O • CO • C(CH3)2 krystallisiert
• • ■ [CO • C(CH3)2 • CO ■ NR -CO • C(CH3)S • CO - NR • CO • C (CH3),]X • • • Kolloid.

Auf ahnlich einfachc Grundmolckcln lassen sich auch die Polysaccharide u. 
EiweiBkorper zuruckfiihren. Die Frage, ob Assoziation oder Polymerisation vor- 
liegt, ist zugunsten letzterer zu beantworten. Assoziierte Stoffe konnen bei ge- 
geigneter Wahl des Losungsm. molekulardispers gel. werden, was bei polymeri- 
sierten Stoffen erst nach chem. Veriinderung (Abbau) moglich ist, weil die einzelnen 
Grundmolekeln chem. zur kolloiden Makromolekel yerbunden sind. (Helv. cbim. 
Acta 8. 306—32. Ziirich, Techn. Hochschule.) L ind enbaum .

K. H. Bauer und G. Kutscher, Oxydation ungesattigter Fettsauren mit TPasser- 
stoffsuperoxyd und Benzopersiiure. Nach heutiger Anschauung entstehen bei der 
Autoxydation ungesiitt. Fettsauren primSr Peroxyde. Es erschien deshalb interessant, 
das Verh. solcher S&uren gegen artfremde Peroxyde zu untersuchen. Die fur die 
Verss. derVff. benutzte Linolcnsaure war hergestellt durch Entbromung von Hexa- 
bromstcarinsSure mittels Zn-Staub u. A. Ais Katalysator diente gepulyertes Mn- 
oder Co-Resinat. Die in Aceton gel. Saure wurde unter Ruhren mit Perhydrol ver- 
setzt. Nach je 7 Stdn. wurden Proben entnommen. Primar entsteht ein gelbes 
Oxydationsprod. (I), 11. in A., 1. in A., Chlf. u. Bzl., unl. in PAe. Aus der Mol.- 
Gew.-Best (Bzl.) ergibt sich im Verein mit den Verbrennungszahlen die Forrnel 
CaeJSTeoOu =  2x C1BH30O6, Jodzahl 91,5. Die Substanz ist eine zweibasische Siiure 
(i. gibt Peroxydrk. Durch 12-std. Erhitzen mit yiel W. gelit sie iiber in eine rote 
Oxysaure, C3aHM0 10 =  2xC 18H30O6. LI. in A. u. Eg., 1. in A. u. Chlf., swl. in 
Bzl., unl. in PAe. Jodzahl 55,9; keine Peroxydrk. — Die Oxydation mit Benzo- 
pers&ure in Chlf. lieferte ein Prod., ahnlich I ,  aber mit der Jodzahl 3,3. — Oxy- 
dation des LinolensSureathylesters mit Benzopersiiure liefert ein diinnfl., rotbraunes
Ol, 11. in den gebrauchlichen organ. Losungsmm., wl. in PAe., schwache Peroxydrk. 
Formel wabrscheinlich Jodzahl 28,5.

Auf freie Ólsaure (LinolsSurefrei) sowie auf ihren Athylester ist Perhydrol ohne 
Einw. Mit Benzopersiiure in Chlf. oxydiert, lieferte Olsaure ein rotbraunes, diinnfl. 
Ó1 (C18Jf3,04)2. Jodzahl 3,5—4,0, keine Peroxydrk. — Olsiiureathylester ergab unter 
gleichen Bedingungen ein ebenfalls rotbraunes, diinnfl. Ol 6'20/ / J8O3, U. in A., A., 
Chlf. u. PAe. Jodzahl 10,3, ganz schwache Peroxydrk., Duft wie der des oxy- 
dierten Lmolensaureiithylesters. Erhitzung des Prod. mit viel W. ergab keine 
Anderung in der Zus. (Chem. Umschau a. d. Geb. d. Fette, Ole, Wachse, Harze 
32. 57—64. Techn. Hochschule Stuttgart.) H e l l e r .

E. Darmois, Die Wirkung der Borsaure auf das Drehungsvermogen der Apfel- 
8aure und ilirer Salze. (Vgl. Journ. de Physiąue et le Radium [6] 5. 225; C. 1925.
I. 39.) Mischungen von Borsaure u. Apfelsaurc mit yerschiedenen Zusiitzen von
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NH3 oder NaOH werden auf ihr opt. Drehungsverm6gen bei 578, 546,1 u. 435,6 (i(J, 
untersucht. Es treten links- u. rechtsdrehende Komplexe auf; erstere sind in 
saurer Lsg. bestiłndig u. scheinen Yerbb. saurer Malate mit % oder 1/3 Mol.
H.,B03, die rechtsdrehenden solclie neutraler Malate mit mindestens 4II3B03 zu
sein. Es gelang, die rechtsdrehenden Ammonium-, Natrium- u. Anilinsalze der 
Apfelsaure-Borsiiure krystallisiert zu erhalten. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 180, 
921—24.) K r o g er .

E rnst Maschmann, Notizen Uber Wismutverbindungen. Die biol. Arbeiten von 
K olle lassen erkennen, daB durch den organ. Rest, mit dem das Bi verbunden 
ist, die parasiticide Wrkg. des Bi keine Steigerung erfahrt, sondern nur die Depot- 
bildung u. Resorption in mehr oder minder gunstiger Weise beeinflulit wird. Die 
biolog. Abliiufe zeitigen das therapeut. beste Ergebnis, wenn das Bi in einer seine 
Metallnatur wenig yerdeckenden Form dem Organismus einverleibt wird. —
I. Nałriumtribismutylweinsaure, C6H20 9Bi3Na.2 H20 , aus 30 g Weinsiiure, 40 ccm 
’/10-n. NaOH, 60 ccm W., 96 g Bi(N03)3, 30 ccm HN03 (D. 1,4) u. 45 ccm W. u. so 
viel ‘/io"n< NaOH, daB sich der Nd. wieder lost. Die Krystalle sind 1. in W. mit 
neutraler Rk., Ls^. ist kochbestiindig u. bleibt bei Alkalizusatz klar. Verd. Sauren 
fallen Tribismutylweinsiiure aus, 1. in Na.jC03-Lsg. — II. Zucker- und. Alkohol- 
vmmutverbindungen. BiCls wird in Zuckerlsgg. hydrolyt. gespalten, Bi(0H)3 ist 
nur in alkal. Zuckerlsgg. teilweise 1., Bi(N03)3 in Xylose-, Mannose- u. Fructose- 
lsgg. schnell u. klar 1. Die Auflsg. von Bi(N03)3 ist mit einer chem. Rk. verkniipft; 
Mannose wird dabei durch oxydative Vorg;ingc nicht merklich yenindert. Das Bi 
tritt unter Freiwerden von 2 Mol. HN03 an die OH-Gruppen (I.). An welchen 
C-Atomen der Bi(N03)s-Rest haftet, konnte nicht experimentell festgestellt werden;

die Bindung befindet sich bei der 
Mannose wahrscheinlich am 2. u.
з. C-Atom, so daB man Struktur- 
formel H. erhalt. Xylose-, Mannose-
и. Fructose-Bi-Nitrat sind in W.
sil. mit alkal. Rk. Der Bi- u. der
N-Gehalt der Yerbb. schwanken in 
geringen Grenzen um einen Mittel- 
w ert, der berechtigt, folgende

Formel fiir dieVerb. anzunehmen: CeH^Ou—BiN03. — Mannosewismutnitrat. Aus 
18 g Mannose, 30 ccm W ., 16 g Bi(N03)3; Lsg. wird nach 15 Min. in die 10-fache 
Menge absol. A. gegossen. — Fructosewismutnitrat, C0H 10Oc(BiNO3). Aus 18 g 
Fructose, sonst ,wie bei Mannosewismutnitrat. Auch in fester Form nicht sonder- 
lich haltbar. — Natriumsalz des Mannosewismutnitrats. Lsg. von 18 g Mannose, 
16 g Bi(N03)3 in 30 ccm W. wird mit 18 ccm '/io'n- NaOH versetzt; Nd. geht mit 
weiteren 4 ccm NaOH in Lsg.; diese wird in 750 ccm A. eingegossen, Nd. wird 
mit A. gewasclien u. getrocknet. Ist in W. sil. — Maltosewismutnitrat. Lsg. von 
32 g Maltose, 50 ccm W., 16 g Bi(N03)3 wird in die 10-fache Menge absol. A. cin- 
gegossen. Nd. iost sich in Maltoselsg. klar auf. — Erythrituńsmutnitrat, C4H80 4-
(BiN03). 12 g (*/10 Mol.) Erythrit werden in 25 ccm W. gel. u. mit 16 g (l/30 Mol.)
Bi(N03)3 Yersetzt; Lsg. wird nach 1 Stde. in. 300 ccm A. eingeriihrt. Nd. ist nach 
dem Trocknen 1. in W. u. in Alkali; A. fiillt die Na-Verb. aus. Wss. Lsg. ist 
kochbestandig. Enthalt 53,45—54,01% Bi, bezw. 3,58—3,65% N. — Mannitmsmut- 
niłrat, C6H1J0 6(BiN03). Aus 18 g Mannit, 30 ccm W. u. 16 g Bi(N03)3, sowie 300 ccm 
A. — Natriwnmannitvmmuthydroxyd. Aus 12 g Mannit, 25 ccm W. u. 24 g Bi(N03)3, 
sowie NaOH u. A. LI. in W.; enthalt berechnet 51,73% Bi, gefunden 37,57%. 
(Arch. der Pharm. 263. 99—107. Frankfurt a. M., Geo rg  SPEYER-Haus.) D ie t z e .

W ilhelm  W eltzien und R udolf Singer, Uber die Acetolyse der Cellulose. I.
1 1 *
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X m . Mitt. iiber Celluhse von K urt Hess und Mitarbeitern. (XII. vgl. H ess, 
Ztschr. f. angew. Ch. 38. 230; C. 1925. .1. 1974.) Yff. untersuchen den Abbau der 
Cellulose mit H-iSO^-Acetanhydrid, gelegentlich worden zur Erganzung Ergebnisae 
der ahnlieh yerlaufenden Einw. von Acetylchlorid-HCl auf Baumwolle herangezogen. 
Die Aufarbeitung eines normalen Acetolysenansatzes bei Zimmęrtemp. liefert etwa 
zu je ł/a Cellobioseoktaacełat, Dextrinacetate u. wasserl. Prodd. (Monosederiyy.). 
Cellulosetriacetat liefert dieselben Prodd., jedoch weniger CellobioBeoktaacetat. Bei 
acetylfreier Cellulose besteht also ein zweiter Weg fiir die B. von Cellobiose, 
nSmlich der uber die Celloisobiose; der groBte Umsatz erfolgt zuerst also in 
Eichtung der Sulfolyse, nicht in Eichtung der Acetolyse. — Die bisher nur un- 
Yollstiindig gelungene Fraktionierung der Cellulosedextrinacetate wurde wesentlich 
yeryollstSndigt; die loslichsten Anteile wurden ais wohldefinierte, krystallisierte 
PrSparate erhalten, wiihrend dieses Ziel fur die unl. Komponenten der Gemische 
nicht erreicht wurde. Alle Acetate sind grundsatzlich weiter trennbar, die Eiistenz 
weiterer einheitlicher Korper zwischen Celluloseacetat A u. dem loslichsten kry- 
stallisierten Dextrinacetat ist unwahrscheinlich. Die am besten krystallisierenden 
Fraktionen des Cellodextrinacetats haben Mol.-Geww. yon etwa 700, [a] in Chlf. =  
—f-17 bis +20°, F. uber 200 (im besten Falle 216°), 67,8% Essigsiiure. Es liegt 
demnach das Acetat eines Disaccharids (berechnet Mol.-Gew. 678) vor. Hydrolyse 
mit BaO in Methylalkohol ergab Celloisobiose; das krystallisierte Cellulosedextrin- 
aćetat ist demnach Celloisobioseacełał. — Acetylierung des letzteren ergab in kurzer 
Zeit ueben ca. 10% krystallisiertem Ausgangsmaterial nur wasserl. Prodd., dagegen 
k eine  Cellobiose. Eine Umlagerung yon Celloisobioseacetat hat hier also nicht 
stattgefunden. — Die Isomerie zwischen Cellobiose u. Celloisobiose wird besprochen 
u. fiir letztere die Konst. angegeben. — Die unmittelbare B. von Glucose aus 
Cellulose (vgl. H e ss , W e lt z ie n  u. K unau , L iebig s  Ann. 435. 134; C. 1923. I. 
755) lsBt sich nicht ganz ausschlieBen; neben der B. aus Cellobiose ist jetzt der 
Weg iiber die Celloisobiose fiir die Entstehung der Glucóse eroffnet worden.

V ersuche. Die Cellodextrinacetate der Einw. von Acetylclilorid-HCl aufBaum- 
■Wolle: Darst. u. Aufarbeitung wie friiher fiir das Acetat A angegeben (1. c.), nur 
wurde nach erfolgter Auflosung der Baumwolle im Acetylierungsgemisch noch 
einige Zeit bei Zimmertemp. bezw. 0° (Reifung) stehen gelassen. Die Acetolyse 
der Baumwolle (60 g) mit Acełanhydrid, Eg. u. H2S04 wurde nach Ost u. K n o th  
(vgl. K n o th , Dissertat. Hannoyer [1921]) durchgefuhrt u. ergab 77 g reines Ccllo- 
bioseoktaacetat (unl. in A.) u. 95 g Dextrinacetate (1. in A.). — Krystallisiertes Cello- 
dextrinacetat (Celloisobioseacetat), weiBes korniges Pulyer, zeigt einen niedrigeren 
Acetylgehalt, ais fiir 8 Acetylgruppen berechnet. [«]D20 =  +18° bis —|—20,8°. 
Hydrolyse mit BaO u. CHsOH ergab schwach gelb gefiirbte Sirupe, aus denen 
durch Fraktionieren krystallisierte Celloisobiose gewonnen wurde, M D16—18 =  -f-17,6° 
bis —f-26,4°. Alle Fraktionen zeigen Mutarotation unter Abnahme der Drehung. 
Osazon, F. 165°, [«JD =  —85,1° (nach 1 Stde.), —55,3° (nach 20Stdn.), —47,3° 
(nach 48 Stdn.), dann konstant; nach ca. 100 Stdn. tritt Zers. ein. — Einw. von Acet- 
anhydrid-H,SOł auf ein Celloisobiosepraparat ergab kein Celloisobioseacetat, sondem 
nur tz-Cellobioseacetat, F. 222°, [tz]D18 — —}-41,50. — Die gleiche Ek. mit Celloiso
bioseacetat ([«]D =  -(-15,0°) ergab nur unyerandertes Ausgangsmaterial, dagegen 
kein Cellobioseoktaacetat — Acetolyse von Acetat A  ergab durchweg geringere 
Ausbeuten an Cellobioseoktaacetat ais Baumwolle; daneben entstehen Celloiso
bioseacetat, Dextrinacetate u. wasserl. Prodd.; wahrscheinlich lassen sich die ge- 
samten Dextrinacetate noch in Celloisobioseacetat iiberfuhren, von dem giinstigsten- 
falls 45% der Theorie erhalten werden konnen. — Die Mol.-Geww. der Cello- 
dextrinacetate wurden nach der etwas abgeśinderten Mikromethode nach E ast 
bestimmt — Die Methode der Acetylbest. (App. siehe Original) wird eingehend
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beschrieben. (LlEBIGs Ann. 443. 71—112.- Kaiser WlLHELM-InsŁ fiir Chemie, 
Berlin-Dahlem.) Za n d e r .

E rik  Hagglund, Zur Kenntnis der ungesiittigtcn Aldehyde und ihrer Beziehungen 
zum a-Lignin. Aufgabe der yorliegenden Arbeit war, die Natur der Verbb. der 
Sidfosdure des a-Lignins mit primaren aromat. Aminen aufzuklaren. Ausgehend 
von der Ansehauung K lasons, daB im a -Lignin ein Aeroleinrest enthalten sei, 
untersucht Vf. das Verh. einiger ungesiitt. Aldehyde gegen 3 2SOs sowie gegen 
ft-Naphthylamin. DaB bei der Addition yon Sulfit an Acrolein fi-Sulfopropion- 
aldehyd entsteht, wurde bereits von R o sen th a l (Liebigs Ann. 233. 37 [1886]) 
bewiesen. Beim Crotonaldehyd fuhrt diese Kk. zu dem analogen Keaktionsprod., 
das Vf. auch durch Einw. von Ag»S03 auf j3-Chlorbutyraldehyd dargestellt bat. 
Da Zimtsiiure nach V a le t (Liebigs Ann. 154. 63 [1870]) bei der Addition yon 
Sulfit die S03H-Gruppe in ^9-Stellung aufnimmt, so wird auch fiir Zimtaldehyd in 
Analogie zum Acrolein u. Crotonaldehyd der gleiche Reaktionsyerlauf angenommen.
— Es wurden die Anile des ^-Naphthylamina mit Acrolein, Crotonaldehyd u. 
Zimtaldehyd dargestellt. Behandelt man dieses letzte Anil mit HC1, so erhalt man 
eine Verb. C28II^N0C1, die sich auch bei der Addition von HC1 an Zimtaldehyd 
u. nachfolgender Kupplung mit ^-Naphthylamin bildet. Vf. nimmt daher an, daB 
unter dem EinfluB der HC1 Aldolkondensation stattfindet, wodurch schlieBlieh das 
Chlorhydrat des Anils C0H- • CH=CH ■ CHOII • C(=CH • C0H5) • CH =N  • C10H7 heryor- 
geht. Dieser Reaktionsyerlauf yerdient besonders aus dem Grunde Interesse, weil 
nach K lason auch Lignosulfonsiiure in Ggw. von HC1 sehr zur Assoziation oder 
Kondensation neigt. — Die durch Einw. von Sulfiten auf Acrolein, Crotonaldehyd 
oder Zimtaldehyd erhaltenen Sulfosauren reagieren mit ^-Naphthylaminchlorhydrat 
in neutraler Lsg. unter B. der Naphtbylaminsalze der Anilsulfosiiure:

R • CH(S03H -Nil, ■ CjoH7) ■ CH, - CH—N • C10H ,, 
die indessen auBerst leicht zur freien Anilsulfosaure hydrolisiert werden. In saurer 
Lag. fiihrt die Kondensation der Aldehydsulfosauren mit Naphtliylamin demgemaB 
lediglich zu den freien Anilsulfosauren. — Ganz analog den ungesatt. Aldehyden 
yerhalt sich die a-Ligninsulfosaure. Bei neutraler Rk. werden auf 1 Mol. Saure
2 Mol. Amin gebunden, von denen das eine yon Sauren oder yerd. Alkalien ab- 
gespalten wird. In saurer Lag. wird nur 1 Mol. Amin gebunden. — Das Ca-Salz 
der Lignosulfonsaure reagiert leicht mit NH2OH und Phenylhydrazin. Das in W.
11. Chcim fallt auf Zuaatz yon Naphthylaminchlorhydrat ais Naphthylaminsalz aus. 
Das Phenylhydrazon zerfallt dagegen bei Beriihrung mit Naphthylaminchlorhydrat 
unter Abspaltung yon Phenylhydrazin u. B. des Anils. — Die Angaben yon D orće 
u. H all (Journ. Soc. Chem. Ind. 43. T. 257; C. 1924. II. 1787), daB beim Auf- 
schluB yon Fichtenholz mit S02 bei niedriger Temp. der gesamte Ligninanteil mit 
Naphthylamin fallbar wird, konnen nicht beatatigt werden. Es wurde nach diesem 
Verf. ebensoyiel a-Lignosulfosaure erhalten wie beim AufschluB mit gewohnlicher 
Sulfitablauge.

V ersuche. Mit B. Troberg u. Th. Letho. Propylen-^-naphthylamin, CI3HnN, 
aus Acrolein u. ^-Naphthylamin, F. 104°. — Butylen-^-naphthylamin, C^H^N, aus 
Crotonaldehyd u. ^-Naphthylamin, F. 140°. — Cinnamyliden-^-naphthylamin, 
C^IIjjN, aus Zimtaldehyd u. ^9-Naphthylamin in A., F. 120°. — Daraus mit alkoh. 
HC1 unter Rotfarbung die Verb. CisH2iNOCl, aus A. dunkelgelbe Nadeln yom 
F. 218—220° (Zers.) aus Chlf. gelbe glanzende Blatter mit J/» Mol. KryBtallchlf. yom 
F. 220°. Verlieren das Chlf. bei 100°. — C H ^ S O ^ -C H ^ C Il ■. N-Cl0H7, rotbraunes 
Pulyer yom F. 125—126°. — CH, ■ CH(S03H) ■ CH  ̂-CH-.N- , dunkelbraun,
F. 251°. — Ceff5 • CH(SO,H) ■ CU, -CH-.N- Cl0H ,, braun, F. 198-199°. NHt-Salz, 
in absol. A. dargestellt, mit W. gewasehen, F. 58°, nach Trocknung F. 85°. Das 
Naphthylaminsalz wird schon yon W. teilweise hydrolysiert. —■ Lignosulfonsaure
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aua mit Kreide u. Kalk neutralisiertcr Sulfitablauge mit NaCl ausgefallt, in W. ge- 
lost, mit HC1 gefallt. Die Verb. mit /?-Naphthylamin enthielt 2,2—2,4% N, 5,59 
bis 5,62% S u. 9,6% CH;10. Das NH4-Salz enthielt 4,93% N. — Das Naphthyl- 
aminsalz des Ckcims der Lignosulfonsaure enthielt 3,12% N u. 5,05% S. Gibt bei 
3tagiger Behandlung mit 2%ig. alkoh. HC1 unter Abspaltung des Amina ein Prod. 
mit 1,4% N u. 6,6% S. — Naphthylanmwerb. der Lignosulfonsaure aus neutraler 
Lsg. gefiillt enthielt 3,12% N, aua saurer Lsg. 2,67°/0 N. — o-Toluidin u. ci-Napli- 
łhylamin reagieren mit Lignosulfonaiiure wic ^-Naphthylamin. (Cellulosechemie 6. 
29—35. Beil. zu Papierfabr. 23.) * Ohi.e.

J. Marcusson, Die Struktur der Huminsauren und Kolilen. (Vgl. Ztselir. f. 
angew. Ch. 37. 917; C. 1925. I. 362.) Durch Autoxydation von Furfurol wurden 
Huminsauren gewonnen. Frisch dest. Furfurol wurde auf Watte (-f- l%ig. NaOH) 
verteilt u. unter einer Glasglocke der Einw. von O ausgesetzt. Bald trat Braun- 
farbung ein. Zur Isolierung der Iiuminsaure wurde in W. gel., mit A. ausgeschiittelt 
(Entfernung von unver;indertem Furfurol) erwSrmt u. angesauert. Die ausfallende 
Huminsiiure war 11. in NaOH u. NHS. Unter diesen milden Bedingungen ist die 
Annahme einer intermediaren Ringsprengung des i^irałjkernes nicht notig; offenbar

verlauft/die Polymerisation nach nebenstehendem 
Schema. Diese Formel erkliirt alle Rkk. der 
Huminsiiuren, da der Furanring viel leichter 
ala der Benzolring aufgespalten wird. DaB 
F ischer u. Schrader bei der Druckoxydation 

O von Zuckerliuminaauren Benzol- u. Furancarbon-
sauren, bei natiirlichen Huminsauren dagegen 

nur Benzolcarbonsauren erhalten haben, ist auf das Vorbandenaein von N in den 
natiirlichen Huminaauren zuriickzufiihren, welcher bei der Rk. abgeapalten wird u. 
bei der hohen Temp. (400°) das Furan in Pyrrol umwandelt. Dieses Verh. der 
natiirlichen Huminsauren spricht daher eher fiir ala gegen das Yorliogen von Furan- 
kernen in ilinen. — Bei einem Schwelyers. mit Wellmitzer Kohle, die groBtenteils 
aus freien Huminsauren besteht, wurden die abziehenden Gase durch ein mit alkoh. 
HC1 beschicktes Reagensglaa geleitet u. ergaben nach dem Eindampfen mit etwas 
HC1 feste alkaliunl. Kondensationsprodd. Das erhaltene Schwelwasaer hinterlieB beim 
Abdampfen ein gelbbraunea Ol, das beim Eindampfen mit HC1 (Polymerisation) 
alkaliloaliche Huminaauren lieferte; die wss. Lsg. des Óles zeigte Furanrkk. — Die 
gleichen Schwelprodd. wurden aus Huminaiinreiithylester gebildet, der aus Well
mitzer Kohle mit 3%ig. alkoh. HC1 erhalten wurde. — Fur die Furanatruktur der 
Huminsiiuren spricht auch ihre B. aus Lignin, das, wie jetzt nachgewiesen wurde, 
auch den Furankern enthiilt. Das Schwelwasser von Ligninsauren, die der trockenen 
Deat. unterworfen wurden, lieferte auch mit HC1 alkaliloaliche Huminsauren u. 
gab die gleichen Rkk. wie das Schwelwasser der Wellmitzer Kohle. Die gleichen 
Resultate wurden mit ligninsulfonsaurem Na erhalten. — Auch der Braunkohle 
liegt der Furankern zugrunde. Durch Erhitzen von Huminsauren auf 250° unter 
LuftabschluB bei Ggw. von Mineralol bilden sich Pyrohuminsaureanhydrid u. 
Huminketon, die Hauptbestandteile der Braunkohle. Der natiirliche ProzeB ver- 
lauft bei niedrigeren Tempp., die Furanstruktur bleibt erhalten. Frisclies Schwel
wasser von Braunkohle gibt auch Furanrkk. u. Huminsauren. Hierdurch wird 
auch die Beobachtung von F isch er u. F re y  (vgl. BrennstofFchemie 6. 79; C. 1925.
I. 2129) erkliirt, daB Braunkolilenhalbkoka bei der Hydrierung Phenole ergibt. 
Offenbar befinden 8ich im Halbkoka noch zum Sechsring zusammengeachlossene 
Furane. — Auch bei der Umwandlung der Braunkohle in Steinkohle bleibt die 
Furanatruktur erhalten. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 869—72. Staatl. Materialpriif.- 
Amt Berlin-Dahlem.) Zander.
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3?r. F ich ter und W alte r Kern, U ber die Bildung von Harnstoff aus Ammonium- 
bicarbonatlosmig bei Korperlempcratur. (Vgl. F ic h te r , S te ig e r u. S tanisch, Verh. 
Basler Naturf. Gea. 28. II. 66). Wegen des Angriffs iiblicher GcfiiBe durch 
Ammoniumcarbonat wurden dieVerss. in beaonderen Porzellanflaschen mitPorzellan- 
stopfen ausgefiihrt. Das W. wurde in einem Zinnapp. dest. Zum Erwarmen 
diente ein Brutsehrank, in dem die Flaschen in Drehung gebracht wurden. Nach 
beendigtem Yers. wurde das Filtrat in einer Pt-Sehale eingedampft u. der gebildete 
Harnstoff' ais Disanthylharnatoff, F. 261° (Zera.), gefallt. — Ais Katalysator ist 
Kohle, weniger gut Pt geeignet. 20 g Ammoniumbicarbonal in 200 ccm W. mit 
lOgKohle gaben, 8—14 Tage auf 37° erwarmt, 0,0023—0,0113 g Disanthylharnstoff. 
Konzentriertere Lsgg. geben besaere Ausbeuten, z. B. 17,6 g NH4IICOs in 50 ccm 
W. mit 8,8 g Kohle in 14 Tagen 0,0396 g Dixanthylhamstoff. Um die einzclncn 
Faktoren kennen zu lernen, wurden Adsorptionskraft (mit Methylenblau) u. Fe-Ge- 
halt der Katalyaatoren bestimmt. Es schien zunaehst, ais ob die Harnatoffausbeute 
mit der Hohe der Werte fur beide Faktoren parallel geht. Da jedoch Vergiftung 
des Fe durch KCN die Ausbeute nicht zu beeintrachtigen scheint, so iat die Ad- 
sorptionakrafl' ,;des Katalysators ais der ausschlaggebende Faktor anzuaehen. Die 
Steigerung der Konz. dea (NH4)2C03 an der Oberfliiche des Katalysators erleichtert 
offenbar die W.-Abspaltung. (Helv. chim. Acta 8 . 301—6. Basel, Univ.) Lindenb.

Tenney L. DaviB, Avery A. Ashdown und H enry R. Couch, Zwei Formen 
des Nitroguanidins. Die beschriebenen beiden Formen des Nitroguanidins haben 
den gleichen F. 232° (Zera.), sie untersclieiden sich durch ihre Mol.-Refr. u. ihre 
Krystallformen, wahrend ihre Loslichkeit in W. nur wenig differiert. Die (9-Form 
wird durch starkę Mineralsiiuren in die a-Form umgewandelt; aonst yerhalten sie 
sich chem. gleich, sie geben die gleichen Rkk. u. ident. Deriw . — a-Nitroguanidin, 
■aus 400 g Guanidinnitrat durch portionsweises Eintragen in 500 ccm konz. H2S04 
;(D. 1,84) unter Umruhren, Temp. unter 25°, u. EingieBen in 3 1 Eiswasser, Aus
beute 73,9%, lange gliinzende Nadeln aus W., N0 — 1,518, NB etwas groBer ais
1,668, N,, groBer ais 1,768, Doppelrefraktion 0,250. — fi-Nitroguanidin, aus 20 g 
Dicyandiamid u. 25 ccm wss. 61°/0ig. H2S04, die Rk. yerliiuft unter Hitzeentw. u. 
Abspaltung yon Gasen, nach der ersten heftigen Rk. wird 2 Stdn. im Olbad auf 
140° erhitzt, das Reaktionsprod. wird mit eiskalter Nitrieraaure (20 ccm rauchende 
HNOs, D .®8 1,567 -f- 10 ccm konz. H3S04, D. 1,84) yersetzt, nach dem Aufhoren der 
Entw. yon roten Gasen eine Stde. in sd. W. erhitzt u. unter Umruhren in 300 ccm 
einer Mischung von W. u. zerstoBenem Eis eingetragen, Ausbeute 24,5% der Theorie, 
diinne Tafeln aus W., Na =  1,525, Nr =  1,710, N^ konnte nicht beatimmt werden.
— Beide Formen ergeben das gleiche Nitrosoguanidin u. das gleiche Benzalamino- 
guanidinnitrat, F. 161,5—161,6° (korr.) aus W. oder A. Ihre pseudo-Aciditśit iat 
gleich, da ihre Loslichkeit in '/ 10-n. KOH gleich iat. Ihre Salze sind ident.; Nitrat 
u. Hydrochlorid yerlieren an der Luft HN03 bezw. HC1, beim Umkrystallisieren 
aus W. resultiert nur die a-Form. — Beide Formen geben gleiche Farbrkk., mit 
Fe"-NII4-Sulfat u. NaOH fuchsinrot, mit Zn -f- Essigsiiure, Filtrat davon -f- 
CuS04 intensiy blau. Nitrosoguanidin gibt die gleichen Rkk. (Journ. Amerie. 
Chem. Soc. 47. 1063—66. Cambridge, Massachusetts Inst. of Technol.) Za n d er .

Fr. F ich te r und Jacques M eyer, Die elektrochemische Oxydation der Benzol- 
homobgen. II. Cymol. (I. ygl. Helv. chim. Acta 8 . 74; C. 1925. I. 1591.)
1. 26,8 g Cymol, 370 ccm n. HsS04 mit 0,0066 Amp./qcm u. 6 Farad/Mol. bei 90° 
mit Diaphragma. Zuriickgewonnen: 16,5 g Cymol. Erhalten: 0,9 g =  7,8% Cumiyi- 
aldehyd; wenig Cuminsaure; 1,55 g =  12,3% p-Acetylbenzoesaure; 1,50 g == 11,8% 
Terephthalsaure. Die Osydation iat also wie folgt yerlaufen: C3H, • C0H4 • CH3 — >■ 
C3H7 • CaH4• CHO — y  C3H7-C6H4-COsH — CH3.CO-C6H4-COsH — ->- C02H- 
C6H4-C02H. Offenbar infolge Besetzung der meist gefShrdeten p-Stellen wird der
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Kem nicht angegriffen. Das CHa wird zuerst oxydiert, dann erst das C3H7. Von 
den chem. Oxydationsmitteln yerhalten sich nur Mn02 -)- H2S04 u. alkal. KMn04 
Shnlicb, die ubrigen osydieren das C3H7. Die biochem. Oxydation liefert wie die 
elektrochem. Cuminsaurc. — 2. 9 AnsStze folgender Art: 54 g Cymol, 225 ccm 
Aceton, 225 ccm n. H2S04 mit 0,00833 Amp./qcm u. 4 Farad/Mol. unter Wasser- 
kuhlung ohne Diaphragma. Nach Entfernung des Acetons wurde mit Dampf dest. 
Zuriiekgewonnen: 316 g Cymol. Erhalten: Aus dem Destillat 4 g  =  2,l°/0 Cumin- 
Ulkohol; 16 g =  8,5% Cuminaldehyd; 17,5 g — 8,4°/0 CuminsSure; 8 g =  3,9% 
p-Propenylbenzoesaure (besser p-i-Propenylbenzoesaure), C10H 10O2, Biattelien aus 
90°/0ig. A. oder Essigester, F. 162° (vgl. M eyer u . Rosicki, Liebigs Ann. 219. 
270 [1883]), gibt ein gut krystallisiertes Ba-Salz; ferner Phenole (yielleicht Carva.crol 
wegen Griinfarbung mit FeCla). Der nicht fluclitige Riickstand (79 g) war harzig 
u. lieferte bei der Vakuumdest. unter starker Verkohlung 8 g =  4,5°/0 einer Sub- 
stanz, die ais Dieuminylather, C20H2eO, angesehen wird, obwohl der Kp.,0 210—230° 
mit dem der yon Oddo (Gazz. chim. ital. 31. 285 [1900]) beschriebenen Verb. nicht 
iibereinstimmt Der Verlauf der Osydation wird durch folgendes Schema wieder- 
gegeben:

Durch das Aceton u. die Kathode wird die Oxydationswrkg. gemildert, an 
Stelle yon AcetylbenzoesSure u. Terephthalsiiure tritt Propenylbenzoesiiure auf. 
Das Zwischenglied, Oxy-i-propylbenzoesSure, fehlt, da sie sich bei der hoheren 
SSurekonz. anhydrisiert. Das Auftreten von Phenoleii’ beweist die Moglichkeit von 
Kernhydroxylierung. Der yon L aw u. P e r k in  (Chem. News 92. 66 [1905]) be- 
Schriebene Dialkohol CioH 12(OH)2 wurde nicht aufgefunden. (Hely. chim. Acta 8 . 
285—89.) L ind enbaum .

Pr. F ich te r und Pau l M uller, Chemische und ekktrochemischc Oxydałion des 
as. m-Xylidins und seines Mono- und Diynethylderivats. (Vgl. auch Hely. chim. 
Acta 7. 1064; C. 1925. I. 486.) Zur Prufung yon a. m-Xylidi?i auf Reinheit ist 
■Osydation mit Cr03 u. H„S04 ein yorziigliches Mittel. Es darf nur Toluchinon 
entstehen, B. yon p-Xylochinon lafit auf Beimischung yon p-Xylidin sehlieBen. — 
O xydation  m it F e r r ic h lo r id .  5 g  Xylidin, 100 ccm 2-n. H2S04 u. 10 g FeCIs 
werden mit Wasserdampf behandelt. Es geht Oxyxylochinon (L) iiber, aus PAe., 
dann sublimiert, F . 102—103° (vgl. F it t ig  u. S ie pe r m a n n , L iebig s  Ann. 180. 27 
[1876]). Ausbeute 12% (auf umgesetztes Xylidin). Wird mit Hilfe der „Brunnen- 
wasserrk.“, d. h. Yiolettfarbung durch die niedrige [OH'] des Brunnenwassers, leicht 
erkannt. Es ist ais Indicator ebenso brauchbar wie Methylrot oder Methylorange 
u . besitzt den Yorzug auffiilligerer Farbiinderung. Man benutzt dazu eine Lsg. 
yon 0,02 g in 100 ccm 50%ig- A. — O xydatio n  m it S u lfo m o n o p e rsau re . 
KMn04 -f- H2S04, PbOj -f- H2S04 u. HjSOs wirken qualitativ gleich, doch gibt 
letzteres Agens die besten Ausbeuten. 10 g K2S20 8 werden mit 1 1  g konz. H2S04 
yerrieben, mit Eis auf 100 ccm yerd. u. zur Lsg. von 5 g Xylidin in 100 ccm 2-n. 
HjS04 gegeben. Die Ergebnisse sind yerschieden je  nach der Aufarbeitung. Bei 
sofortiger Dampfdest. erhalt man p-Xyłochinon u. wenig I. Dest. man nach 24-std. 
Steben mit Dampf, so geht auBerdem im] Anfang etwas Nitroxylol iiber. LsBt" man 
aber das Gemiseh 10 Tage stehen, schiittelt erst einmal (zur Enfernung yon 
.Chinonen u. Nitroxylol), dann zebnmal mit yiel A. aus, so erhalt man ca. 0,5 g
2.4-Dimethylchinol (IV.). Ala Zwischenstufen sind m-Xylylhydroxylamin (II.) u.
2.4-Diniethyliminochinol (tli.) anzunehmen (ygl. B am berger  u . B rady , Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 33. 3642 [1900]). Die B. yon p-Xylochinon (aus IV.) beim Arbeiten
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in der Wiirme ist nun yerstiindlicli u. ein Gcgenstiick zu der B. aus m-Xylol (vgl. 
F ic h t e r  u. Mey er , Hely. cliim. Acta 8. 74; C. 1925. I. 1591). Es gelang auch 
auf analyt. Wege die einzelnen Stufen nachzuweiaen; auf verbrauchtes Xylidin 
berechnet, waren 45,3% III. u. 6,5% IV. entstanden. — O xydatio n  m it dem 
P ero x y d  aus C hrom osalzen . Leitet man in eine Lsg. von Xylidin in 2-n. 
HaS04 SauerstofF ein, fUgt ‘/io'n- Chromoacetatlsg. liinzu u. iithert aus, so erhalt 
man ein Prod., das nach p-Xylocliinon riecht u. dic Chinolrk. gibt. — E le k tro -  
chem. O xydation. A. An Pb02-A noden . 7,5 g Xylidin in 400 ccm 2-n. II2S04 
mit 0,0023 Amp./qcm; rotierende Pb-Kathode in Diaphragma mit 2-n. H2S04; Temp. 
12—15°. Die Fl. fgrbt sich erst violett, nach Durclisenden von 2 Farad/Mol. tief- 
braun (nocli etwas unyeriindertes Xylidin vorhanden), von 4 Farad/Mol. schwach 
br&unlich. Nun ist alles Xylidin verbraucht, u. die Lsg. enthiilt III. (47—50°/0) u. 
IV. (30—33°/0). Man gewinnt aus ihr: ca. 1 g IV., wenn man nach 10—12-tiigigem 
Stehen griindlich ausSthert; p-Xylohydrochinon, wenn man nach Einleiten von Dampf 
ausathert; p-Xylochinon, wenn man nach Zusatz von FeCl3 mit Dampf dest. Die 
elektrochem. Oświat i on verl!iuft also wie die mit den starksten chem. Mitteln, 
liefert aber bedcutend bessere Ausbeuten. — B. An P t-A noden . Mit 0,4 Amp./qcm 
ist der Verlauf wie unter A, doch wird weniger Xylidin angegriffen, wiihrend die 
Oxydation weiter fortsclireitet, wie das Auftreten yon p-Xylochinon bei direkter 
Dampfdest. ohne FeCl3 zeigt. Mit 0,0056 Amp./qcm tritt die oben erwahnte Violett- 
fiirbung stSrker u. anhaltender auf, auBerdem bildet sich I. Ein Vers. ergab: 
61,3% unyeriindertes Xylidin, 8,8% m ., kein IV., 1,3% I. +  p-Xylochinon, 28,6% 
FarbstofF, Harz, C02. Die Reindarst. des Farbstoffs gelang nicht; er scheint ein 
Triphenylmethanderiv. zu sein, u. seine B. wJire durch Oxydation eines CHS zu 
CHO zu erkliiren. — Die elektrochem. Oxydation des Xylidins in konz. H2S04 an 
Pt-Anoden fiihrt zu 4-Ainino-2,5-xylcnol (V.). — In neutralem oder alkal. Medium 
wird in wenig glatter Rk. — inlblge Weiteroxydation zu harzigen Stoffen — 
Azo-m-xylol gebildet.

OH NH-OH NH O

CH, r< N -C H 3 rĆ > ,-c H 3 ,< 1 S - c h 3
O

CH3 ć h 3 c h  "O h c h 3" o h

NHj O : N(CH3)8 N • CH3 Diynethyl-a.m-xylid.in.

0 .fiK p tt  Aus Xylidin u. (GHs)sS04
CHs r V I . r CH3 I V I l | in A. Das Rohprod. wird

acetyliert, im Vakuum 
ÓH CH. CHrOH dest. u. das unter 12  bis

15 mm bis 105° t)ber- 
gehende aus alkal. Lsg. mit Dampf ubergetrieben. Kp. 202—206°. — O xydation  
m it S u lfom onopersiiu re . Die aus 25 g K,S20 8 u. 16,6 ccm konz. H2S04 her- 
gestellte Lsg. w ird mit Soda fast neutralisiert u. mit 10 g Dimethylxylidin yersetzt. 
Beim Stehen im Eisschrank bildet sich Dimethyl-a.m-xylidinoxyd (VI.), das ais 
Pikrat, C10H18OSN4, hellgelbe Niidelclicn aus A., F. 138° (Zers.), isoliert wurde. 
Ausbeute ca. 10 g. Das zum Vergleicli dargestellte Diynethyl-a.m-xylidinpikrat, 
Ci8H,8OjN4, bildet gelbe Prismen aus A., F. 121—123°. — E lek tro ch em . Oxy- 
dation . 9,3 g Dimethylxylidin, 100 ccm 2-n. H2S04, auf 400 ccm yerd., mit 
0,0047 Amp./qcm (bei PbOa-Anoden) oder 0,0056 Amp./qcm (bei Pt-Anoden) u.
4 łarad/Mol., bei 12—15°, mit Diaphragma. Auch hier wird IV. erhalten. Stoff- 
ausbeute 36°/0 (PbOs-Anoden). Ais Zwischenprod. diirfte VII. anzusehen sein. 
Die intensiye Wrkg. des anod. O im Vergleich zu der yon H2S06 ist auffallend.—
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Monomethyl-a.m-xylidin. Xylidin wird mit 1 Mol. (CH3)2S04 methyliert, das Ge- 
misch fraktioniert, die rohe Monomethylyerb. in das Nitrosamin iibergefiihrt u. 
dieses mit Zn-Staub u. HC1 reduziert. Kp. 220,5—221,5°. — E lek tro ch em . 
O xydation . 2,05 g Methylxylidin, 150 ccm 2-n. H2SO., mit 0,012 Amp./qcm u. 
5,8 Farad/Mol. an Pb02-Anode, mit Diaphragma. Nach Beseitigung der H2S04 
erhfilt man durch Ausathern ein dickes 01, das mit NaOH Methylamin abspaltet, 
alao VII. enthalt. Beim Stehen erstarrt es zu IV. Ausbeute ca. 40%- (Helv. 
chim. Acta 8 . 290—300.) L ind enbaum .

Er. E ich ter und Arnold Christen, Uber die elcktrocliemische Chcydation von 
Anethol und Isoeicgenol. Vff. ergriinden die Ursachen des MiBerfolges des D. R. P. 
92007 [1895] zur elektrochem. Darst. des VaniUins. Siimtliche Oxydationen wurden 
an Pb05-Anoden ausgefuhrt. — Im Anethol wird die Propenylseitenkette ziemlich 
glatt oxydiert. In Glaubersalzlsg. mit 0,001—0,002 Amp.-/qcm u. der berechneten 
Strommenge, bei 20°, ohne Diaphragma, entstehen Anisaldehyd mit 52% Stofl'- u. 
Stromausbeute u. Anissaure mit 25,4% Stoff- u. 33,9% Stromausbeute. Daneben 
bilden sich ein Brenzeatechinderiy. u. liochsd. indifferente Stoffe. Die Bedingungcn 
lassen sich yielfach yariieren, ohne daB ąualitatiy am Ergebnis etwas geiindert 
wiirde. Je saurer der Elektrolyt, um so groBer die Neigung zur B. des Brenz
catechinderiy., je alkalischer, um so reichlicher die B. von Anissaure. — Ebenso 
glatt yerliiuft die Oxydation von i-Eugenolmethylather. In 2%ig. KOH, mit 
0,0035 Amp./qcm u. 114% der berechneten Strommenge, bei 70—80°, mit Dia
phragma, entstehen Yanillinmethylather u. Veratrumsaure mit 77,8 u. 12,7% Stoff- 
ausbeuten u. 47% Stromausbeute. — Zur weiteren Klarung der Frage wurde die 
Seitenkette im i-Eugenol hydriert. In 50%ig. A. -J- Essigester mit Ni Katalysator 
erhalt man Propylguajacol, C10Hu 0 2 =  CgH^OH^ÓCEy^CjH;)1, Kp.,3 128—130°. 
Dieses liefert in NaHCOa-Lsg. mit 0,003 Amp./qcm u. 18 Amp.-Stdn. bei 40—50° 
auBer yiel harzigen, nicht destillierbaren Stoffen Dipropylguajacol, C20H20O4, perl- 
mutterglanzende Blattchen aua A., F. 152°. Es besitzt nur sehr schwacli sauren 
Charakter u. gibt mit FeCl3 in A. Blaufiirbung. — Der letzte Vers. zeigt, daB das 
Phenol-OH im Propylguajacol u. i-Eugenol den Verlauf der Oxydation beherrscht 
u. in die bei einfachen Phenolen beobachteten Bahnen lenkt, wobei Diplienylderiyy.
u. Harze entstehen (vgl. F ic h t e r  u. Me y e r , Hely. chim. Acta 8 . 74; C. 1925. I. 
1591). — Daraufhin wurde t-eugenolschwefelsaures K , C6H3(0-S03K)1(0CII.)):'(CH: 
CH-CH3)4, in Sodalsg., mit 0,005 Amp./qcm u. 12,4 Amp.-Stdn., mit Diaphragma 
ęlektrolysiert. Erhalten: Vanillin u. Vanillinsaure mit 53,4 u. 25,7% Stoffausbeuten. 
Stromausbeute 63,2%• Damit ist fiir die elektrochem. Darst. von Vanillin ein Weg 
gewiesen. (Helv. chim. Acta 8. 332—36. Basel, Univ.) L in d en b a u m .

Raymond M. H ann und G. C. Spencer, Uber Additionsprodukłe des 3,5-Di- 
bro>n-o-łoluidins mit Metallsalzen. Um die Wrkg. von Metallen auf die katalyt. 
Oxydation organ. Substanzen nach der Kjeldahl-Methode kennen zu lernen, wurden 
die folgenden Additionsprodd. des 3,5-I>ibrotn-o-toluidins dargestellŁ Eine Wrkg. 
in der angegebenen Richtung konnte nicht festgestellt werden. — l-Methyl-3,5-di- 
bromanilin-2. Durch Bromieren von o-Toluidin in Eg. unter Eiskiihlung, Verd. mit 
W. u. Zers. des Bromhydrats mit NaOH, F. 45°. — Die Doppelyerbb. werden aus
2 Moll. Base u. 1 Mol. Metallsalz in A. dargestellt. — 3,5-Dibrom-o-toluidin-Queck- 
silberchlorid, 2CjH7NBr2,HgClj. Nadeln aus A., F. ca. 120° nach Dunkelfarbung 
bei 80°, farbt sich schnell rot. — 3,5-Dibrom-o-toluidin-Zinkchlorid, 2C,H:NBr2, 
ZnCLj. Rotliebes mikrokrystallin. Pulyer, F. 211° nach Dunkelfarbung bei 200°. —
3.5-Dibrom-o-tohńdin-Cadniiumbromid, 2 C7H7NBr2CdBr2. Nadeln aus A., F. 225°.—
3.5-Dibrom-o-toluidin-Cadmiu>nchlorid, 2C7H;NBr2, CdCl2. Mikrokrystallin. Pulyer,
F. 200°, wird an Luft u. Licht schnell rot. (Journ. Washington Acad. of Sciences 
15. 163—65.) L in d en b a u m .
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A. Binz und H. Bausch, Aldehydsulfoxylate ais Schutzkolloide. 14. Mitt. iiber 
Sulfoocylverbindungen. (13. vgl. B in z , R ath u. W a l t e r , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
57. 1398; C-1924. II. 2157.) Die Eigenschaft des Neosaharsans, das Silbersalvarsan 
beim Einleiten von C02 in kolloidaler Lsg. zu halten, welche Bcobachtung B inz  
zur Darst. des wichtigen Antilueticums Neosilbersalvarsan gefiihrt hat, ist nur ein 
Sonderfall einer allgemeinen Eigenschaft in der Reihc der Aldehydsulfoxylałe. Gegen 
die Annahme einer chem. Bindung von Silbersalvarsan mit Formaldehydsulfoxylat 
einerseits u. mit Neosalyarsan andererseits spricht zuniichst die Trennbarkeit der 
Komponentcn dureh Ultrafiltration, dann vor allem die Tatsache, daB Neosalvarsan 
iiberhaupt leicht andere Substanzen in kolloidaler Lsg. hiilt, besonders Metalle. 
Hierher gehort auch die Losbarkeit yon Anilin in wss. Lsg. von Formaldehydsulf- 
oxylat, die das stochiometr. Verhaltnis ubersclireitet. — Vff. beschreiben die Darst. 
kolloider Lsgg. von Cu, Ag u. Hg mit Hilfe von Neosalyarsan, ferner yon kolloiden 
Lsgg. des Silbersalyarsans mit Hilfe von Neosalyarsan, yon Silbersalyarsan u. yon 
Anilin mit Formaldehydsulfoxylat. — Zur Konst. des Silbersalyarsans wird vor- 
liiufig mitgeteilt^ daB nach neuesten Unterss. die bisherigen Auffassungen nicht 
haltbar erscheinen. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 987—90. Landwirtsch. Hoch- 
schule.) H orst .

K urt Taufel und Carl W agner, Die Konstitution icassriger Lomngen von 
o-Benzoesauresiilfinid (Saccharin) und p-Phenetylcarbamid (Dulcin). Ober die Zu- 
sammenhange zwischen elektrolyt. Konz. u. siiBem Geschmack in wss. Lsgg. 
haben erstmalig Magidson u. GoRBATSCnow (vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56.
1810; C. 1923. IH. 1215) berichtet u. erkannt, daB das Benzoesiiuresulfinidanion
der Trager des siiBen Geschmackes ist. Irrig ist aber die Ansicht dieser Forscher 
yon der Zuriickdriingung des Dissoziationsgrades u. somit des siiBen Geschmackes 
durch Zusatz yon Elektrolyten mit gleichem Kation. Die yon obigen Forsehern 
berechneten Dissoziationsgrade des Benzoesauresulfinid-Na beruhen auf einem Irr- 
tum. Die Werte fiir die Molarleitfiihigkeiten sind tausendmal zu klein angegeben. 
Das BenzoesSuresulfinid-Na gehort zu den typ. starken Elektrolyten, die prakt. 
yollstandig dissoziiert sind, infolgedessen auch durch gleichionige Elektrolyte nicht 
zuriickgedrangt werden konnen. Auf Zusatz von Na,jS04 oder Na-Acetat bleibt der 
SuBungsgrad uuyerandert. Der von Hagidson (1. c.) gefundene Riickgang des 
SuBungsgrades um etwa 25% konnte durch die Yerss. der Vff. nicht bestatigt
werden. Auch die freie Saure des Benzoesauresulfinids ist bei den Lsgg. zu Ge-
schmacksyerss. fast yollstandig dissoziiert. Prakt. ist auch hier das Anion der allei- 
nige Trager des siiBen Geschmackes. Die molekularen SiiBungsgrade yon Saccharin 
wie des Na-Salges stimmen iiberein. Zusatz von iiquivalenter Menge HC1 zur Lsg. 
des Na-Salzes laBt den SuBungsgrad unyerSndert. Erhohung der [H‘] beeintrachtigt 
durch den dadurch bedingten sauren Geschmack die Erkennung einer etwaigen 
Anderung des SuBungsgrades, so daB es nicht moglich ist, durch Zusatz yon starken 
Sauren im UberschuB den EinfluB der nichtdissoziierten Form festzustellen. — Bei 
dem anderen kunstl. SuBstofi' Dulcin, C2H5-0-C6H4-NH-C0-NH2, sind die Dulcin- 
moll. die Trager des siiBen Geschmackes. Die Basen-Dissoziationskonstante des 
Duleins ist kleiner ais 4,10—I5. Die beim Mischen von Saccharin mit Dulcin be- 
obachtete Steigerung des SuBungsgrades beruht keineswegs auf Salzbildung, da 
diese nicht in Betraeht kommen kann, sondem yermutlich auf einer Addition ihrer 
gesondert existierenden Wrkgg., somit nur auf einer „scheinbaren" Erhohung des 
SuBungsgrades. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 909—12. Miinchen, Deutsche Forsch.- 
Anstalt fiir Lebensmittel-Chemie.) H o rst.

Conat. Bosios und Theod. Tsatsas, Uber Nitroderivate des Glykoldiphenylathers. 
Isitroderiyy. des Glykoldiphenylathers mit je einem NOa in einem Benzolkern sind 
aus Athylenbromid u. Nitrophenolen erhalten worden. — Den Glykol-2,4#,4'-tetra-
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nitrodiphenylather, (NO2)sC0H3 • O • CIig ■ CHj • O • C8H3(NOJ,, haben Vff. auf zwei ver- 
achiedenen Wegen dargestellt: 1. Dinatriumglykolat wird allmiiblich in uberschussigea 
geaclim. 2,4-Dinitrochlorbenzol eingetragen u. nach dem Erkalten mit A. u. W. ge- 
waschen. 2. 10 g Glykoldiphenylather werden langaam in 80 ccm rauchende HN03 
eingetragen (Temp. nicht iiber —10°), dann in W. gegoaaen. Hellgelbe8 krystallin. 
Pulyer aus Aceton oder Phenol, F. 215,2° (korr.), unl. in W., A., A., Chlf., Bzl., 
wl. in k., zl. in sd. Aceton, Eg., Phenol. Die Lsgg. in Aceton, Methylathylketon 
oder Acetophenou geben mit alkoh. Alkali (nicht NH3) eine intenaiy rote Fiirbung. 
Wird von A1C13 (Rohr, 220°) in 2,4-Dinitrophenol (F. 114°) geapalten. Durch Red. 
mit SnCl2 u. HC1 u. Fiillen mit Na,S03 erhfilt man das entsprechende Tetramin, 
zuniichst farblos, aber sehr osydabel unter BraunfSrbung. Mit Phenyldiazoniumlsg. 
gibt dieaea einen chrysoidiniihnlichen Farbstoff, der Seide,.Wolle u. Baumwolle aus 
eaaigaaurem Badc direkt fiirbt. Das Chlorhydrat der Base gibt mit NaNOs eine 
braune Fiirbung. (C. r. d. l’Acad. des acience8 180. 1275—77.) L in d enbaum .

W allace H. Carothers und U oger Adams, Platinoxyd ais Katalysator in 
der Reduktion organischer Yerbindungen. VII. Eine Studie iiber die Einuńrhmgen 
zahlreicher Substanzen auf die Platinkatalyse der Reduktion des Bcnzaldchyds. (VI. 
ygl. Sh r in e r  u. A dams, Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 1683; C. 1924. II. 1181.) 
Die einzelnen untersuchten Rkk. unterschieden sich nur durch die Art u. Menge 
der zugesetzten Substanzen, dereń Beschleunigerwrkgg. untersucht werden sollten. 
Es wurden jedesmal 21,2 g Benzaldehyd in 50 ccm 95%ig. A. in Ggw. von 0,1725 g 
Pt-Oxyd der katalyt. Hydrierung unterworfen u. hierbei die Geschwindigkeit der 
H-Aufnahme gemesaen. Das primiire Reaktionsprod. war Benzylalkohol, nur in 
wenigen Fiillen wurde daneben ■ etwas Toluol erhalten. — Mit reinem Katalysator 
setzte die Rk. schnell ein, lieB aber bald nach, so daB nach 180 Min. nur ca. 10°/0 
der berechneten Menge H (1 Mol.-Aquivalent) aufgenommen waren; von dieseh 
waren 60% in den eraten 5 Min. aufgenommen. Die Aktiyitat des Katalysators 
konnte durch Schiitteln mit Luft wieder hergestellt werden, nahm dann aber bei 
weiterer Hydrierung wieder schnell ab. — In Ggw. von 0,1 Millimol. FeCl? nahm 
die Aktiyitat des Katalyaators nicht ab; in ca. 25 Min. war die Rk. beendet. Wird 
der Katalysator lange Zeit zur Red. von Aldehyd benutzt, nimmt seine Aktiyitat 
langsam bis zum Verschwinden ab; durch Schiitteln der Mi8chung mit Luft wird 
die Aktiyitat mehr oder weniger voll8tandig wieder hergeatellt. Wird zu einem 
yollstandig yerbrauchten Katalysator FeCl2 oder FeCl3 zugesetzt, bleibt er zunachat 
inakt.; erat durch Schiitteln mit Luft wird er wieder akt. Kleine Mengen Fe CU 
yerkleinern die Induktionsperiode. Der EinfluB yerachiedener Zusatze auf die 
Wirksamkeit des FeClj-Beschleunigers wurde untersucht. GroBe Mengen HC1 yer- 
mindem die Wirksamkeit, NaNOa u. NaCl haben wenig EinfluB, NaNOs yerlangert 
die Induktionsperiode u. unterdriickt den Hauptteil der Rk. — Fe}03 wirkte ebenfalls 
beachleunigend, doch waren die Ergebniase unregelmaBig. Im gunstigsten Falle 
wurden fast die Wrkgg. yon FeCl2 oder FeCl3 erreicht. Wahrend der Hydrierung 
erfolgte keine Farbiinderung des Fes0 3, demnach bleibt das Fe hauptsachlich im 
dreiwertigen Zustand. — Fe(OH)2 (10 Millimol.) yeruraachte zuerst betrfichtliche 
Bescbleunigung, die Geschwindigkeit fiel aber schnell ab. Durch Schiitteln mit 
Luft erfolgte keine Reaktiyierung, jedoch auf Zusatz von HC1 (faat yollstandig). - 1- 
Fe(OjET)3 yerhalt sich dem Fe(OH)s ahnlich. — Ferriacetat (0,1 Millimol.) wirkte stark 
beschleunigend; nach 10 Min. waren 0,9 Mol.-Aquivalent H aufgenommen; die 
Reaktionsgeschwindigkeitskurye war bis zu diesem Punkte prakt. geradlinig. Zusatz 
kleinerer u. auch groBerer Mengen Ferriacetat erwies sich ala weniger wirksam. — 
Mit FeSOt war daa Masimum der Besehleunigung ebenfalla bei 0,1 Millimol.; 
groBere Mengen bis zu 1 Millimol. haben keinen weiteren EinfluB auf die Geschwin- 
digkeit. — Mit J Te2(5'0()3 war die Rk. bei 0,1 u. 1’ Millimol. unyollstandig, bei 10 Milli-
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mol. wurde Toluol erhalten. — Bei Zusatz von metali. Fe zu der Lsg. des Benz
aldehydu war die Red. in 80 Min. zu 95°/0 durehgefiihrt; weitere Bed. fand nicht 
statt. — Mn-, Ni- u. Co-Acetałe u. -Chloride zeigen alle beschleunigende Wrkg.; 
im Falle der Mn- u. Co-Acetate war diese fast so groB wie die durch Fe-Salze 
heryorgerufene. Die Acetate waren wirksamer ais die entspreehenden Chloride. 
Die Eeihenfolge der Wirksamkeit war fiir die Acetate Mn Co Ni, fiir die 
Chloride Co Ni Mn. Die groBte Wirksamkeit ergab sich fur die Salze bei 
Anwendung von 0,1 Millimol., groBere Zusatze (bis zu 1 Millimol.) hatten meist 
keinen weiteren EinfluB. — TiÓ2 (0,0098 g) war ohne EinfluB. — F206 wirkt wenig 
aber doeh meBbar beschleunigend. — CrCls hat fast dieselbe Wirksamkeit wie Co.
— Na^CrOi (0,1 Millimol.) erwies sich ais ziemlich starker Beschleuniger, bei An
wendung von 1 Millimol. wurde die Red. des Pt-Oxyds yerhindert u. die Rk. fast 
Yollstandig unterdriickt. — OuCl2 wirkte hemmend, Cu-Acetat schwach beschleunigend.
— Zn-Acetat (1 Millimol.) wurde ais starkes Katalysatorgift fur die Hydrierung mit
Edelmetallkatalysatoren erkannt, wShrend es bei Anwendung von 0,1 Millimol. stark 
beschleunigend wirkte. 0,01 Millimol. hatten keinen EinfluB. — MoOa, AgNOa, 
W20 5, Na-Chlorfciridat u. Au-Chlorid hatten keinen oder nur wenig EinfluB auf 
die Reaktionsgeschwindigkeit. — Pd u. Os wirkten beschleunigend. — Hg- u. Pb- 
Acetat sind in groBerer Konz. (1 Millimol.) gefahrliche Katalysatorgifte; 0,1—0,6 
Millimol. unterdriicken die Rk. nur teilweise. — TJranylacetat erwies sich ais be- 
trachtlicher Beschleuniger. — Die Alkalien sind durchweg Beschleuniger. Geringe 
Konzz. von NaOH  waren ohne EinfluB; in Ggw. von 1 Millimol. war die Rk. in 
20 Min. zu 90°/o yollendet; hohere Konzz. hatten keinen weiteren EinfluB. Ahn- 
liches Verh. zeigten KOII, Ba(OH)t, Na^C03 u. CaO-, die Unterschiede waren nur 
graduell. — A1C13 (0,1—1 Millimol.) war ohne EinfluB. — NaCl, NaBr u. NaJ ver- 
langerten die Induktionsperiode (bei Ggw. von 10 Millimol.) auf 9, 10 u. 50 Min. 
Ein weiterer EinfluB war nicht festzustellen. NaJ wirkt ais schwaches Katalysator- 
gift. — NaN03 wirkte verlangsamend; mit NaNO,, (1 oder 10 Millimol.) war nach 
200 Min. noch fast gar kein H aufgenommen. Na^SO* u. NaC10ł hatten wenig 
oder keinen EinfluB. NaCN wirkte ais Gift, jedoch wie Hg- u. Pb-Acetat bei
0,1 Millimol. noch nicht. — Von Sauren (HC1, H3S04, HN03) hatten selbst groBere 
Mengen (10 Millimol.) keinen EinfluB auf die Induktionsperiode oder die Reaktions
geschwindigkeit. — Zum SchluB wird der Mechanismus der Besehleunigerwrkg, 
besprochen. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 1047—63.) Zander.

J. S. Pierce und Roger Adams, Platinoxyd ais Katalysator in der Reduktion 
organischei• Verbindungen. VIII. Die Reduktion non Alkylfurylcarbinolen. (VII. 
vgl. yorst. Ref.). Die katalyt Hydrierung von Alkylfurylcarbinolen mittels Platin- 
schwarz verlauft glatt unter Aufnahme von 2,5—3 Mol. Ha; es entstanden in allen 
Fallen ziemlich groBe Mengen Alkyl-(tetrahydrofuryl)-carbinole, daneben unter 
Ringsprengung kleinere Mengen 1,2- u. 1,5-Glykole u. sehr kleine Mengen ein- 
wertiger Alkohole. Durch Zusatz von Ferrosalz lieB sich die Rk. wesentlich be- 
schleunigen; nur'beim n-Butylfurylearbinol erfolgte Verzogerung. — Zur Hydrierung 
wurden 0 ,5g :Pt-Oxyd in 5 ccm W. u. 15 ccm A. 2 Min. mit H geschiittelt, bis 
alles Pt-Oxyd red. war. Dann wurde der zu hydrierende Alkohol in alkoh. Lsg. 
zugesetzt u. die Red. wie ublich ausgefiihrt. Zur Reaktivierung des Katalysators 
muBte nach Ablauf jeder Stde. 10 Min. lang mit Luft geschiittelt werden. — Athyl- 
furylcarbinol, aus Furfurol u. Athyl-MgBr, Kp.lt3 75—80°, Kp.la 86—89°, «Dsl =  1,476,
D.2°4 1,044, ergab bei der Hydrierung (in 5—6 Stdn. wurden bei Ggw. von FeS04 
von 25 g Ausgangsmaterial 2,5—2,7 Mol.-Aquivalente H2 aufgenommen) ein Gemisch 
von Reaktionsprodd., aus dem isoliert wurden: a) IIeptanol-3, aus der niedrigsd. 
Fraktion (bis 75° bei 23 mm), nicht ganz rein erhalten; b) Athyl-(tetrahydrofuryl)- 
carbinol, aus dem niedrigersd. Anteil der zweiten Fraktion (75—83° bei 1 mm),
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Kp.745 182—186°, farblos; moglicherweise liegt ein Gemisch beider Isomeren vor; 
(Acctylderiu., Kp.le 97—99°); c) festes 3eptandiol-3,4, C;H,e0 2, aus dem hohersd. 
Anteil der zweiten Fraktion sieli ausscheidende Krystalłe, aus PAe. F. 96—96,5“,
1. in W. u. organ. Losungsmm.; (Di-p-nitrobenzoat, gelbe Pyramiden aus A. -f- 
Essigester, F. 157,5—158,5°); d) fi. Heptandiol-3,4, aus dem hohersd. Anteil der 
zweiten Fraktion nach dem AbfiltTieren des festen Isomeren, Kp.J37 205—210°, 
nD-6 — 1,4420, D.‘2°, 0,9457, 1. in W. u. organ. Losungsmm., wird bei —8° sehr 
zithe, aber nicht fest; p-Nitro- u. 3,5-Dinitrobenzoylderiw. waren olig; es besteht 
deshalb die Vermutung, dali noch Teile des festen Isomeren anwesend waren; 
e) Heptandiol-1,5, C,H1(S0 2, aus der hochsd. Fraktion, Kp.lj8 126—128°, nD22 =  1,4571,
D.'-°4 0,9705, farblos, unl. in W., 1. in organ. Losungsmm.; (p-Nitrobenzoylderiv., 
gelbe Nadeln aus A., F. 82—83°). — n-Buty lfurylcarbinol, aus Furfurol u. n-Butyl- 
MgBr, Ausbeute ca. 84°/0, farblos, Kp.a 100—102°, nTS-i —  1,4720, D.20, 0,9914, 
ergab bei der Hydrierung (in 2 Stdn. waren von 25 g Ausgangsmaterial 2,6 Mol.- 
Aąuiyalente H2 aufgenommen) ein Gemisch, aus dem isoliert wurden: a) Dibutyl- 
carbinol, aus der niedrigstsd. Fraktion, Kp. 178—179°, nicht ganz rein erhalten; 
b) n-Butyl-(tetrahydrofuryl)-carbinol, C9IIia0 2, aus der ersten Hauptfraktion (ca. 98° 
bei 1 mm), Kp.0i5 99—100° bei der 2. Dest., «D21 =  1,4493, D.2°4 0,9428, moglicher- 
weise liegt ein Gemisch von 2 Isomeren vor; (Acetyldeńv. , Kp.i8 120—124°, 
»D22 =  1,4396, D.!°4 0,9682); c) festes Nonandiol-4,5, C9H20O2, aus der zweiten 
Hauptfraktion (ca. 116° bei 0,9 mm) sich ausscheidende Krystalłe, F. 124—125° aus 
PAc.; [Di-p-nitrobenzoat, aus A. -j- Essigester, F. 125—126°); d) fi. Nonandiol-4,5, 
aus dem Filtrat des festen Isomeren, Kp.li0 120—121°, reD”2 =  1,4476, enthielt immer 
Anteile des festen Isomeren; e) Nonandiol-1,5, G0HwO2, aus der hochsd. Fraktion 
(141° bei 1,8 mm), Kp.a,7 145—147° bei der 2. Dest., mD24 =  1,4560, D.2°4 0,9370, 
farb- u. geruchlos; (Di-p-nitrobenzoat, gelbe Nadeln aus A., F. 55,5—56°). (Journ. 
Americ. Chem. Soe. 47. 1098—1104.) Za n der .

J. W. Kern, E,. L. Shriner und Roger Adams, Platin- und Palladiumoxyde 
ais Katalysator en in der Reduktion organische-r VerbindUngen. IX. Die Reduktioii 
tton Olefinen. (VIII. vgl. vorst. Ref.) Die verwandten Katalysatoren {Pt02-IIs0, 
PdO) wurden durch Schmelzen yon Platinchlorwasserstoffsfiure bezw. Palladochlorid 
mit einem tjberschuB von NaNO, (vgl. S h r i n e r  u. A dam s, Journ. Americ. Chem. 
Soc. 4 6 .1684; C. 1924. II. 1181) hergestellt. Sie erwiesen sich ais sehr wirkungsvoll 
fiir die Hydrierung der folgenden 4 Typen von Olefinen. Ein Yergleich der 
relativen Aktivitfiten zeigt, daB P t02 im allgemeinen wirkungsvoller ist. — Die Olefiue 
wurden sorgfaltig gereinigt; der Reinheitsgrad spielt eine bedeutende Rolle bei der 
Hydrierungsgeschwindigkeit, besonders bei den Allylbenzolen. Wahrend die 
Hydrierung von 20 g durch einfache Fraktionierung gereinigten Eugenols 14 Min. 
dauerte, war dieselbe Rk. bei sorgfaltig gereinigtem Eugenol in 5 Min. beendet; 
beim Anethol sind die entsprechenden Zeiten 114 u. 14 Min. Durch Zusatz von 
FeS04 lieB sich die Hydrierungszeit (bei Verwendung yon P t0 2) yon unreinen 
Olefinen bedeutend yerkurzen, wahrend bei reinen Praparaten eine Verlangerung 
der Reaktionsdauer eintrat. Mit PdO wurden Beschleunigungen durch Ferrosalz 
nicht beobachtet. — Das Schema der Verss. war in fast allen Fallen das gleicbe:
0,1 Mol. der zu untersuchenden Verb. wurde in 150 ccm 950/0ig. A. mit H» unter
2—3 At. Druck bei Zimmertemp. hydriert, Katalysator 0,1 g (in einigen Fallen 0,05 g) 
PtOj-HjO oder PdO. — Pt02 erwies sich in den meisten Fallen dem PdO iiber- 
legen; dieses Yerh. ist wahrscheinlich durch das groBere Adsorptionsyermogen des 
Pt fur Athylenyerbb. (nicht fiir H2) zu erklaren, da Pd mehr Hs adsorbiert ais Pt; 
bei 25° u. gewohnlichem Druck adsorbierten 0,1 g jedes Katalysators 32,8 (Pt) u. 
34 ccm H2 (Pd); die zur Red. der Osyde notwendigen H2-Mengen sind 21,0 ccm 
(fiir P t02'H s0) u. 17,5 ccm (fur PdO); die red. Metalle enthalten demnach 11,8 (Pt)
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u. 16,5 ccm H2 (Pd). — Die untersuchten Verbb. sind 2 versehiedenen Gruppen 
von Olefinen entnommen: a) Olefincn, in denen die C-Atome, die die Doppelbindung 
einsehlieBen, direkt mit Alkyl- oder Arylradikalen verbunden sind, b) Olefinen, in 
denen die Doppelbindung mit einer Carbonylgruppe konjugiert ist; a) wird ein- 
geteilt in 1. Allyl- u. Propenylbenzole, 2. andere olefin. KW-stoffe; b) in 1. ee,/9-un- 
gcsiitt. Ketone, 2. «,^-ungesiitt. Siiuren u. Ester. — Yon den niclitkonjugierten 
Olefinen, die eine unsubstituierte ~ C H 2-Gruppe entbalten, werden die in der be- 
nachbarten Gruppe monosubstituierten (CHR~CH2) am scbnellsten hydriert, bei 
asymm. (am gleichen C-Atom) disubstituierten (CRR'“ CH2) ist die Hydrierungszeit 
nur wenig litnger. Bei nichtkonjugierten symm. disubstituierten Olefinen (CHR—CHE') 
hiingt die Hydrierungsgeschwindigkeit ganz von dem Charakter der Substituenten 
ab, eine Methyl- u. Phenyl- (oder substituierte Phenyl-)Gruppe haben nur wenig 
EinfluB, bei Anwesenlieit von. zwei Phenylgruppen dauert die Hydrierung langer. 
Bei nichtkonjugierten trisubstituierten Olefinen .ist die Hydrierungsgeschwindigkeit 
sehr yerschieden. — Von den konjugierten Olefinen werden «,5-ungesStt. Ketone 
schnell hydriert, bei «,/9-ungesiitt. Siiuren u. Estern wurden unregelmfiBige Ergebnisse 
erhalten, sie werden im allgemeinen langsam hydriert. — Zum SchluB wird die 
Hydrierung durch Katalyse mit der durch 1. Red.-Mittel yerglichen; Vff. kommen 
zu dem Ergehnis, daB die katalyt. Hydrierung aller Olefine wahrscheinlich durch

Y ersuehe . Folgende Tabelle gibt die Zeiten (in Min.) an, die yon 0,1 Mol.
Substanz zur Adsorption von einem Mol.-Aquivalent Ha bei 25° u,. 2—3 At. Druek
gebraucht wurden.
--i.. V ; . ł ’ *' . P t02•HjO PdO

, / o,1 g 0,05 g 0,1 g 0,05 g
Eugenol..................................................... 3,5 — 9
Safrol................... ...................................... 9 — 9
i-E u g e n o l ................................................ 10 — 19
i-S a fro l ..................................................... 11 — 13
A n e th o l..................................................... . . . 14 — 8
Undecylensdure....................................... . . . 1,5 2,5 17 32
Phenylathylen........................................... 9 — .10
T. [1. Doppelbindung . . . .Jjimonen < 0 . . . 3 

. . . 6
4

15
42

240
Pinen .......................................................... _ 260 --
c ijd o -H e x e n ........................................... . . . 3,5 7 13 31
Trimethylathylen....................................... . . . 6 12,5 30 135
Stilbm (trans)........................................... . . . 38 — 69 —
ct,((-Diphenylatkylen.................................. . . . 10 21 14 57
a,a-Diphcnyl-^-methyldthylen . . . .  
Mesityloxyd . .......................................

. . . 153 312 — —

. . . 5,5 10 15 43
Benzalaceton ............................................ . . . 11 67 27 87
Benzalacetophenon (trans) (in Essigester) . . . 181 — 480 —
S^S-DbucthylacrylKiurc........................ . . . 7 25 173 —,
Maleinsaure . . . . . . . 18 95 18 120
Fumarsaure . . . . _ 101 —
Maleinsaureathyle8ter............................. . . . 19,5 41 9 13
Fumarsaureathylester............................. . . . 31 — 30 —
Zimtsaure (trans) . . . 149 _ 82 —
Zimtsaureathylester ( t r a n s ) ................... . . . 172 — 26 —
Zimtsaure-Na-Salz (trans) (0,05 Mol.) . . . . 82 — 52
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Die entsprechenden Dihydroverbb. wurden in allcn Fiillen in fast quantitativer 
Auabeute u. sehr groBer Reinheit isoliert.;— Die Hydrierung der a,/9-ungesatt. 
Ketone iiber die Aufnahme yon 1 Mol.-Aquivalent H2 hinaus yerlief sehr Iangsam 
u. hielt vor der Aufnahme von 2 Mol. H2 an; durch Ggw. von Ferrosalz konnte 
die Aufnahme dea zweiten Mol. H2 beaclileunigt werden. Aus Benzylaceton wurde 
so Phenyl-1-butanol-3, Kp.1? 120—122°, ?iD17 =  1,513, durch Fortsetzung der 
Hydrierung bis zur Aufnahme von 4 Mol.-Aquivalenten Hs cyclo-Hexyl-l-butanol-3 
erhalten, Kp.18 115—116°, nD‘7 — 1,466. Ebenso lieB sich Benzalacetophenon unter 
Aufnahme von 4 Mol.-Aquivalenten II2 hydrieren. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 
1147—58. Urbana, Univ. of Illinois.) Zan der .

P. Leone und A. Braicovic, Uber Organometallverbindungen des Aluminiums.
II. Einmrhmg von Ketonen. (I. vgl. L eo n e , Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] 
33. II. 497. [6] 1. 229; C. 1925. I. 2067. 2436.) Auf Ketone wirken die Organo- 
Al-Verbb. einfach ais energ. Kondenaationamittel, indem sie den Ketonen W. ent- 
ziehen u. selber durch die Einw. des W. in A120 3 u. den dem an Metali ge- 
bundenen Radikal entsprechenden KW-stoft’ zerfallen. Die Ketone wurden in 
ungesStt. Ketone oder aromat. KW-atoffe iibergefuhrt. Die Rk. zwiachen Athyl- 
Al-Jodid u. Aceton ergab Athan u. Mesityloxyd neben anderen Reaktionprodd. Mit 
i-Amyl-Al-Jodid u. Aceton wurden i-Pentan u. Mesityloiyd erhalten. Athyl-Al- 
Jodid u. Acetophenon ergaben Triphcnylbenzol, F. 174°. (Atti R. Accad. dei Lincei,
Roma [5] 33. II. 567—69. 1924.) Zan d er .

George Thompson, Uber eine Synthese der p  - Mercaptobenzoesdure. (Vgl.
S m ile s  u . H a r r i s o n ,  Journ. Chem. Soc. London 121. 2022; C. 1923. I. 1429.) 
p-Dithiobenzoesaure. p-Aminobenzoes&ure wird dijizotiert u. die Lsg. Iangsam in 
eine alkal. N a,S2-Lsg. einflieBen gelassen (Temp. nicht iiber 5°). Nach Beendigung 
der N-Entw. wird die gelbe Lsg. filtriert u. angesiiuert. Amorphes Pulyer, das 
oberhalb 290° verkohlt. — p-Mercaptobenzoesaure, C7H60 2S. Die vorige Verb. wird 
in wenig konz. Sodalsg. gel., 2 Tage mit Fe-Pulver gekocht, filtriert, das Filtrat mit 
NaOH gekocht, wieder filtriert u. mit Saure gefallt. Zur Reinigung wird das Prod. 
in viel Chlf. gel., filtriert, eingeengt u. das ausgeachiedene gelbe Pulyer im Vakuum 
sublimiert. Platten, F. 219°, die nochmals aus Chlf. umgel. werden. (Journ. Soc. 
Chem. Ind. 44. T 196.) L in d en b au m .

H. M olier, Der Krystallhabitus von Salol und . seine Abhangigkeit von der 
Temperatur. Der Habitua des Salola iindert 8ich mit der Temp. derart, daB mit 
dem Steigen der letzteren eine Vermehrung von FlSchen eintritt. Das Salol zeigt 
den groBten Fliichenreichtum zwischen 38,9 u. 40°. Vf. arbeitet mit folgender 
Apparatur: Ein Reagenzglaa mit Salol wird im Wasaerthermoataten auf 0,04° konatant 
gehalten. Hat die Schmelze die Temp. dea Badea angenommen (Prufung durch 
thermoelektr. Measungen), ao wird mit einem geziichteten, 0,3 mm groBen Krystall 
geimpft, der durch langsames Drehen in der Schmelze schon ausgebildete FlSchen 
erhielt, die dann gemessen wurden. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. Abt. A. 1925. 
131—43.) _ E nszlin .

G. Friedel, Uber den Anisal-p-aminozimtsdureathylester. Vf. beschreibt die 
yerschiedenen mesomorphen Ersclieinungaformen dea Anisal-p-aminozimtSaureathyl- 
esters. (C. r. d. l’Acad. dea sciences 180. 892—95.) F r a n k e n b u r g e r .

N. Zelinsky, Uber die irreversible Katalyse der ungesattigten cyclischen Kohlen- 
wasserstoffe. 4. Mitt. Kontaktumwandlung des a-Pincns, ein Beitrag zur Kenntnis 
des Dihydropinens. (3. vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 2058; C. 1925. I. 371.) 
Die bisherigen Unterss. iiber die irreyersible Katalyse yon nicht yollatandig hydro- 
geniaierten aromat KW-stoffen werden auf bicycl. KW-stoffe ausgedehnt. Ein 
l-cc-Pinen (Kp. 155,5—156,5°, [a]D =  —37,76°, >iD17,5 =  1,4675) wurde bei 190—200° 
im C02-Strom iiber Aabest (-{- Pd) geleitet. Das pinenfreie Katalysat hatte dieselbe
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Elementarzus. wie Pinen, die opt. Drehung war geringer, n hoher, D. ungefShr 
gleich der des Pinens. Durch Behandlung mit rauchender II2S 0 4 (7°/0) wurde 
Oymol entfemt; der Riickstand erwies sich ais Dihydropi7ien, Kp. 166,5—167,5°,
D.t84 0,8467, md18 =  1,4589. Diese Daten erwiesen sich sehr Uhnlich denen eińes 
Dihydropinens, das nach Sabatier  u. Sen d er en s  aus Pinen erhalten wurde. Beide 
sind deshalb ais ident. zu betracliten. Ein Vers. mit reinem Pinan zeigte, daB 
dieses mit rauchender II2SO., kaum in Lsg. geht. — d-Pinen aus russ. Terpentinol 
(Kp. 155,5—156°, D.° 0,8754, [«]D — -{-23,7°) ergab bei der Katalyse unter gleichen 
Bedingungen dieselben Prodd. wie 1-Pinen. — Wurde das Katalysat nochmals, 
aber in Ggw. yon H uber Pd geleitet, so wurden Dihydropinen u. Menthan er
halten; auffallend war, daB das Gemisch von beiden innerhalb eines Grades (169 
bis 170°, korr.) uberging, obgleich ihre Kpp. ziemlicli weit auseinanderliegen. Die 
Katalyse in Abwesenheit von'H  yerliiuft demnach nach dem Schema:

C10HU (p-Cymol) -<—  2 C10H16 (Pinen) — ->- CI0HI8 (Dihydropinen).
Es liegt hier demnach ein experimentell bewiesencr Fali vor, daB bei der 

Katalyse eine Formanderung des Mol. auftritt; das bicycl. System des Pinens geht 
durch die Kontaktwrkg. unter H2-Abspaltung in die monoeyel. Form eines aromat. 
KW-stoffs (Cymol) uber, wiihrend gleichzeitig ein benachbartes Mol. den ab- 
geschiedenen Hs unter B. von Dihydropinen aufnimmt. — Bei der Katalyse in 
Ggw. von H bleibt die bicycl. Struktur des Pinens erhalten, es wurde nur Dihydro
pinen, kein Menthan erhalten. Die Hydrierung von l-K-Pinen uber Pd-Asbest bei 
195—200° ergab ein Katalysat mit dem n„20,5 =  1,4576; dieser Wert blieb bei 
nochmaligem Uberleiten bei 155° konstant; Kp.;iw 169 — 170°, D.I3,64 0,8453, 
M b =  —10,41°, MD == 44,57 (berechnet fiir CI0H18 43,93), Inkrement der Mol.- 
Refr. 0,64. — Hydrierung von d-Pinen aus griech. Terpentinol (Kp.764 155,5—156°, 
»D1I,S =  1,4670, [«]D =  47,57) bei 157—158° uber Pd ergab ein Katalysat vom 
V 8,5 =  1,4531, Kp. 169—169,5°, korr., D.18'54 0,8351, [«]D =  2,63°, M» =  44,73, 
Inkrement der Mol.-Refr. 0,80. — Bei der Hydrierung werden also je nach Temp. 
u. Natur des Katalysators verschiedene Dihydropinene erhalten. Das bei hoherer 
Temp. erhaltene war ident. mit dem bei der Katalyse ohne H erhaltenen. Aus 
der Tatsache, daB verschiedene andere Forscher Dihydropinene yon yerschiedenen 
physikal. Eigenschaften erhalten haben, scheint heryorzugehen, daB Pinen unter 
gewissen Bedingungen bei der katalyt. Hydrierung eine Isomerisierung seines Ring- 
systems erleidet. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 864—69. Moskau, I. Univ.) Za n der .

L. Ruzicka und E. Capato, Hdhere Terpenve>-bindungen. XXIV. Jlingbildungen 
bei Scsquiłcrpenen. Totalsynłhese des Bisabolens und eines ITexahydrocadalins. 
{XXIII. ygl. R U zicka u. B a la s ,  Helv. chim. Acta 7. 875; C. 1924. II. 2466.) Es 
wird die Frage gepriift, ob sich von aliphat. Sesquiterpenen oder Sesquiterpenalko- 
holen aus mittels Sauren ahnliche Ringbildungen yerwirklichen lasśen wie in der 
Tcrpenreihe (z. B. Geraniol oder Linalool — >- Dipenten — >- a-Terpineol). Ver- 
einzelte Beobachtungen in dieser Riclitung sind yorhanden (ygl. S e m s ile r  u. S po r- 
N itz , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 46. 4025 [1913], u. R u z ick a , Helv. chim. Acta 6. 490. 
498; C. 1923. III. 843. 844). Da Linalool starker zur Ringbildung neigt ais Geraniol, 
so wurde zu den folgenden Verss. das Nerolidol (I.), das „Linalool der Sesąuiterpen- 
reihe“, benutzt, das auBerdem synthet. (ygl. R u z ic k a , 1. c.) leicht zuganglich ist. 
Der Anhydrisierung des Linalools zu Myrcen bez w. Ocimen wiirde die B. yon

u. fi-Famesen (II. u. III.), dem Obergang des Linalools in Dipenten die B. der 
KW-stoffe IV. bezw. V. entsprechen, wShrend VI. dem Terpinolen analog wSre. 
Wie Dipenten u. Terpinolen dasselbe Dichlorhydrat u. Hydrat (a-Terpineol) liefem, 
so leitet sich auch yon IV.—VI. dasselbe Triehlorhydrat VIII. u. Hydrat VII. ab. 
In der Tat konnte I. mittels yerschiedener saurer Agenzien teilweise zu einem mono- 
cycl. A. isomerisiert werden, der mit HC1 das bekannte, aus natiirlichem Bisabolen

v n .  2. 12
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erbaltliche Trichlorhydrat liefert. Das aus diesem totalsynthet. gewonnenen Bisabolen- 
trichlorhydrat regenerierte Bisabolen erwies sich ais ident. mit dem Natuiprod. In dem 
monocycl. Alkohol diirfte wohl das a-JBisabolol (VII.), im natiirlichen wie im synthet. 
Bisaholen ein Gemisch yon IV., V. u. VI. vorliegen, die ais a-, (3- u. /-Bisabolen 
unterschiedeu werden. Die Zahl dieser KW-stoffe rermehrt sich bei Annahme einer 
i-Propenylgruppe am Ende der Seitenkette um weitere 3; samtliche Formen liefern 
dasselbe Chlorhydrat VIII.

Noch eine weitere Stiitze fiir die Richtigkeit der aus Analogiegriinden an- 
genommenen Konfiguration des Bisabolens konnte gewonnen werden. Wie sich 
Dipenten bei energ. Einw. von Sauren schlieBlich zu «-Terpincn (gemischt mit 
/-Terpinen) isomerisiert, d. h. unter Wanderung der dem Ring benachbarten Doppel- 
bindung in den Ring hinein, so wiire aus IV. u. V. unter Zwischenbildung von
VI. der KW-stoff IX. zu erwarten, der sich allerdings infolge der gunstigen Lage 
der Doppelbindungen sofort zu X. oder XI. isomerisieren wiirde. Tatsiichlieh wurde 
ein Hexahydrocadalin gewonnen, das in seinen physikal. Eigenschaften den natiir
lichen Prodd. yollig entspricht. Es lieferte zwar kein krystallisiertes Dichlorhydrat, 
das auf Cadinen (X.) hiitte schlieBen lassen, wurde aber bei der Dest. mit S in 
iihnlicher Ausbeute (ca. 30°/o) wie die naturlichen Prodd. zu Cadalin dehydriert, 
das durch Pikrat u. Styphnat identifiziert wurde. — Durch diese Totalsynthese 
eines Hexahydrocadalins findet zugleich die von E uzicka u. Stoll  (Hely. chim. 
Acta 5. 930; C. 1923. I. 591) aufgestellte Arbeitshypothese iiber den Aufbau der 
naturlichen Sesquiterpenverbb. aus der regelmaBigen Dreiisoprenkette eine experi- 
mentelle Begrundung. Es ist weiter wahrscheinlich, daB die Pflanzensauren mit 
Hilfe von Katalysatoren schon bei tieferer Temp. ’dib aliphat. Sesąuiterpenkorper 
in die cycl. Isomeren uberzufiihren yermogen. SchlieBlich ist man durch diese 
Isomerisierungsrkk. in der Sesąuiterpenreihe zu einem analogen Zusammenhang 
zwischen den aliphat., mono-, bi- u. tricycl. Verbb. gelangt wie in der Terpenreihe 
-zwischen den aliphat., mono- u. bicycl. Verbb. — Durch einen besonderen Vers.

CHS
Ó CHj

L CH, 
" c n \ i i  
fi

H,C c .C H 3 
<O H

Cl CH,

CH= c h . c h 3 c h ,
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mit I. wurde noch festgestellt, daB sich Bisabolen nicht schon beim Sfittigen iither. 
Lsgg. aliphat. Sesąuiterpenkorper mit HC1 bildet, der ubliche Nachweis desselben 
demnach zuyerlfissig ist.

Einw. von  E g .-H 2S04 a u f  F a rn esen . 31 g Farnesen (II. u. III., Kp.„ ca. 
125°, D.2°4 0,8410, nD2°.l,4836, MD 69,34 statt 69,61) aus synthet. I. (vgl. R uzicka ,
1. c.) werden mit 100 ccm Eg. u. 0,5 g HJSO< 15 Stdn. gesehiittelt, in W. gegosaen, 
auageiithert, mit NaOH gereinigt u. unter 1 mm dest. Die Hauptmenge ist noch 
unyeriindert, der hoher sd. Teil ist ein Acetat. Der unyerfinderte KW-stoff wird 
so lange weiter mit Eg.-H2S04 behandelt, bis sich kein Acetat mehr bildet. Zuruck- 
gewonnenes Sesquite>yen: C16HJ4, Kp.I2 120—122°, D.154 0,8906, nB15 1,4938, MD 66,65 
statt 66,14 fiir fr. Acetat (nicht ganz rein): Ci;H2aOa, Kp.0i5 120°, D.104 0,9221, 
nD16 1,4781. Mit alkoh. KOH yerseift zum Sesquiierpenalkohol, dickes Ól, Kp.0,5 105 
bis 110°; mittlere Fraktfon: C15H20O, D.174 0,9093, nD17 1,4871, M„ 70,25 statt 69,86 
fur j f .  Diirfte hauptaiichlich aus a-Bisabolol (VII.) bestehen. Gibt mit HCl-Gas 
in A. Bisabolentrichlorhydrat, C,5H2,C13 (VIII.), Blattchen aus CH30H, F. 79—80°. — 
Einw. von EgT^HjSO., auf d ,l-N e ro lid o l. 100 g I. werden mit 300 g Eg. u. 
1,5 g II2S04 15 Stdn. gesehiittelt u. wie oben aufgearbeitet. Unter 12 mm erhfilt 
man mehrere Fraktionen zwischen 110 u. 175°. Die bis 135° sd. Teile sind Sesąui- 
terpene; Mittelfraktion: C15H24, Kp.12 122—125°, D.I84 0,8475, nD18 1,4869, MD 69,28, 
also wesentlich Farnesen (II. u. III., M„ 69,61). Die iiber 140° sd. Teile (Alkohol 
u. Acetat) werden yerseift; Mittelfraktion: C15H2sO, Kp.12 160—165°, D.184 0,9163, 
nD15 1,4973, MD 71,01, also Gemisch yon aliphat. u. monocycl. Prod. (MD 71,59 u. 
69,86). Daher Behandlung mit Phthalsfiureanhydrid zur Entfernung von Famesol; 
darauf Mittelfraktion': CI6H2()0 , Kp.I2 153—157°, D.184 0,9133, nD18 1,4932, M„ 70,90, 
also wieder Gemisch; der aliphat. Alkohol diirfte unyeriindertes I. sein. Das Gemisch 
liefert mit HCl-Gas in A. VIH., enthalt demnach VII. — E inw . yon k. A m eisen- 
sfiure au f d ,l-N e ro lid o l. 100 g I. werden mit 200 g 90%ig. CH20 2 15 Stdn. 
gesehiittelt u. wie oben aufgearbeitet. Der Verlauf der Rk. ist fast der gleiche 
wie im yorigen Abschnitt. Die Sesąuiterpene bestehen au8 II. (III.) u. wenig IV. 
bis VI., die Alkohole hauptsiichlich aus VII. u. Farnesol, dereń Trennung mit 
Phthalsfiureanhydrid gelingt. Mittelfraktion von VII.: C15H20O, Kp.12 154—156°,
D.184 0,9216, nD18 1,4939, MD 70,17 statt 69,86. Die B. yon reichlich VHI. wurde 
wieder festgestellt. Mittelfraktion des Farnesols: C16H200 , Kp.12 156°, D.184 0,8945, 
d d 18  1)4897, Md 71,80 statt 71,60. Wurde zu Farnesal (Semicarbazon, F. 132°) oxy- 
diert. — Einw . yon sd. A m eisensiiu re  a u f  d ,l-N e ro lid o l. 150 g I. werden 
mit 300 g 90°/oig. CHj02 nach mehrstd. Stehen 2 Stdn. unter RuckfluB gekoclit u. 
wie oben aufgearbeitet. Erhalten nur 40 g eines unter 12 mm bei 110—135° sd. 
Oles, der Rest ist zu hochsd. Prodd. polymerisiert worden. Von dem Sesąuiterpen- 
gemisch wurden zwei Fraktionen untersucht: C15Hj4, Kp.12 115—116° u. 125—126°,
D.164 0,9091 u. 0,9160, nD15 1,5022 u. 1,5089, M„ 66,31 u. 66,55. Beide bestehen also 
aus bicycl. KW-stoff (M„ 66,14), Hcxahydrocadalin (X. u. XI.) Weiteres Kochen 
mit alkoh. H,S04 yerfindert die Prodd. nicht mehr. — Einw . yon HC1 a u f  
d ,l-N ero lido l. Eine iither. Lsg. von I. wird unter Eiskiihlung mit HCl-Gas ge- 
sfitt. Nach 2tSgigem Stehen hinterlfiBt der A. im Vakuum ein rotbraunes Ól, das 
im Eiskeller Krystalle abscheidet. Diese werden auf Ton abgepreBt u. sind wahr- 
scheinlich Farnesentetrachlorhydrat, C15H28C14. Blfittchen aus CH.OH, F. 50—51°. 
Da der HC1 Bchwer yollig abspaltbar ist, konnte der KW-stoff daraus nicht un- 
ycrandert regeneriert werden. — Synthet. Bisabolen, C1SH24. Aus synthet. VIII. 
(vgl. oben) mit Na-Acetat in sd. Eg. (24 Stdn.). Kp.12 133—134°, D.2I4 0,8717, 
nDsl 1,4923, MD 67,99 statt 67,87. — Aus O p o panaxo l (Schim m el & Co.) wurde 
eine Sesquiterpenfraktion yom Kp.„ 110—140° abgeschieden, die ebenfalls VIII. 
lieferte. (Hely. chim. Acta 8. 259—74. Zurich, Techn. Hochsch.) L in d en b au m .

12*
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Alex. McKenzie und Isobel Agnes Smith, Uber asymmetrische katalyłischt, 
Macemisation. In Weiterfuhrung friiherer Unterss. iiber katalyt. Raeemisation (ygl. 
Journ. Chem. Soc. London 125. 1582; C. 1924. II. 1917) zeigen Vft., daB der 
l-Bomylester der d,l-Phcnylchłoressigsaure beim Umkrystallisieren aua rektifiziertem 
A. eine Spaltung erfahrt, wodurch die Darst. der i-Bornylester der d- bezw. Z-Saure 
ermoglieht wird. Da eine aromat. Gruppe u. ein II-Atom, das zudem in «-Stellung 
zur Carboxylgruppe steht, sich direkt am asymm. C-Atom befinden, war zu er- 
Warten, daB die sich bei der Hydrolyse des Bornylesters bildende Saure nicht opt. 
reine Z-Phenylchloressigsaure sein wiirde, die in alkoh. Lsg. bei c =  2,002 das 
hohe Drehyermogen yon [«]„ = —155,8° besitzt. Man erhiilt jedoch eine re c h ts -  
d re h e n d e  Saure (c =  9,826, [«]„ =  +1°)- Der ursprungliche Z-Bornylester der 
Z-Plicnylchloressigsaure weist bei c =  1,2816 [«]„ =  —98,7° auf. Mit der Hiilfte 
der erforderlichen Menge absol. KOH yerseift, so zeigt der'zuruckgewonnene, nicht 
hydrolysierte Teil des Esters nur [«]D =  —31,9°, entsprechend einem Gemisch 
yon 51 % Z-Bornyl-Z-phenylchloraeetat mit 49°/0 Z-Bornyl-d-phenylchloracetat. Das- 
selbe Gemisch wird erhalten durch Zufiigen e in es  e in z ig e n  Tropfens alkoh. KOH 
zu einer alkoh. Lsg. von Z-Bornyl-Z-phenylchloracetat. Die katalyt. Raeemisation 
yerlauft am Anfang auBerst schnell. Unter Beriicksichtigung des Umstands, daB 1 
sich rascher bildet ais I I  u. daher auch rascher der Hydrolyse unterliegt, wird die 
Umwandlung durch folgendes Schema gedeutet:

(i-) (l- ) 1 Tropfen (l-)  (i-) (d - )  (i-)
C6H5-CHCl-COOC10Hl7----------->■ C6H5-CHC1-COOC10H17 +  C6H5-CHC1-COOC10H17
t  (100%) alkoh. KOH (51°/0) 49% n

(1-) (l-)
CoH.-CITC1-COOCI0H,7 rac_ I d-C-H,• CHC1*COOH

0 ■* 10 17 Y c ra e ifu n g  '  1 “ 5

Zum Unterschied vom i-Bornylester dreht die aus dem l - M e n t h y l e s t e r  der 
l - P h e n y ł c h lo r e s s ig s a u r e  gewonnene Saure schwach links. Wiihrend die Katalyse 
des i-Bornylesters zu einem Gemisch fast gleicher Mengen der Diastereoisomeren 
fiihrt, ist beim 2-Menthylester der Ester der Z-Saure im UbersehuB.

Deutlich ist die katalyt. Raeemisation beim l-Bwnylester der d-Phcnykhloressig- 
saure ([u]D =  —(—38,6°, c =  1,3972). Durch 3 Tropfen alkoh. Alkali erfolgt 
Drehungswechsel von ciB =  -(-1° nach links bis —0,95, u. Umwandlung nach:

id - )  ( 1- ) (d -) (!-) (!-) ( 1-)

C6H5-CHC1-COOC10H17 — >- C6H5.C1HC-COOC10H7 +  CaH5• CHC1 ■ COOC10H17 
(100%) (48%)

Beim d - B o r n y l e s t e r  der r a c .  P h e n y lc h lo r e s s ig s a u r e  boten sich folgende Verhalt- 
nisse:

{d-) (d - )  1 Tropfen (d - ) (d-) (1-) (d-)
C8Hs-CHC1-COOC10H17-----------> C6H6-CHCl-COOC10H17 +  C6H6-CHCl-COOC10Hl7

(100°/o) alkoh. KOH (53%) (47%)

(i-) (d - )  3  T ropfen (Z-) (d - )  (d - ) (d - )

C6H« • CHC1 • COOCl0H17-----------C6H6 • CHC1 • COOCI0H17 - f  C6H5 • CHC1 • COOC10Hir
(100°/„) alkoh. KOH (48%) (52%)

C9H5-C H C 1.C 00C S I7 r a c .  +  J-C6H6.CHCl.COOCI0H17

Die r a c .  P h e n y lb r o m c s s i g s a u r e  mit l - B o r n e o l  esterifiziert, ergab den Ester der 
Z-Saure in reiner Form mit [fó]D =  —95,8°, welcher Wert durch 3 Tropfen alkoh. 
KOH innerhalb 3 Stdn. auf —28° fiel. Durch'yollstandige Verseifung geht Z-C6H5- 
CHBr-COOC10H17 (Z) in r a c .  C6H5-CHBr*COOH iiber. Bei dem d - P h m y lc h l o r e s s ig -  

s a u r e - l - m e n t h y l e s t e r  ergibt sich folgendes Bild:
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CcHb [d-) 
H - C - C l

C—O • C10H,e (l-)
A

C6H5 (d-)
(—CjHa*OK) H —Ó—Cl

> ó—o . c 10n 19 (i-)
K (Tb.C ,,H .

C JI,I
c - -C1

+  H .0 
— >

CaH5 CeHj {(i-)
C -C l -  

HO—6—O-C10H
-> H-

1
-C-

K O -C -O -C 10Hle (1-) 

C„H5 (1-) (im UberschuB)
+  Cl—C—H

COO.C10H19 (i-)
Cl

M-) ĆOO-C10H10 (1-)
Demnacli muB die Ż-Menthylgruppe einen richtenden EinfluB auf die Des- 

motropie ausiiben. In vorliegendem Fali ist der im UberscliuB resultierende Eater 
nicht ident. mit dem urapriinglichen, sondern diastomer, ein Beispiel fiir die 
asymm. k a ta ly t.  R a e e m isą tio n , womitVff. die Verwandlung eines diastomeren 
Estera in ein Eatergemisch bezeiehnen, in welcliem ein Diastomeres iiberwiegt, nach- 
dem daa Gleichgewicht unter dem EinfluB von alkoh. KOH eingeatellt war. Ein 
Gegenaatz hierzj^ ist zum Beispiel der Ź-Mandelsiiureatliylester, bei dem die Athyl- 
gruppe nicht asymm. wirkt (symm. katalyt. Bacemisation). Unter Ausnutzung des 
richtenden Einflusses einer opt.-akt. Terpengruppe konnen Gemische gleicher Mengen 
von diastereoisomeren Estern quantitativ in ein Gemisch u n gleicher Mengen der- 
8elben yerwandelt werden, wie Veraa. mit den obigen Situren darlegten.

V e rsu e b s te il . l-Phenylchloressigsdure-l-bortiylesłer, C6H6 • CHC1 • COOC10Hm 
Nadeln, F. 97,5—98,5° (aua A.); [«]D15 =  —98,7 (in A.). — l-Bornyl-d-plicnylchlor- 
acełat, Nadeln, F. 53—54° (aus A.); [«]D12 =  —38,6° (in A.). — d-Bornyl-d-phenyl- 
cliloracetat, Nadeln,.F.. 97,5—98,5° (aus A.); [«]DU>5 =  -(-99,1° (in A.). — d-Bornyl- 
l-pjiaiylchloracetat, Nadeln, F. 53—54° (aus A.); [«]D14M01 =  —44,8° (in A.). — 
l-Rornyl-l-plienylbromacetat, C0H5*CHBr-COOC10H„ Nadeln, F. 91,5—92,5° (aus A.)j 
[a]D 1,3,5 =  —95,8° (in A.). — Ausfuhrliche Daten iiber die yersehiedenen Versuchs- 
reihen der Hydrolyaen, Spaltungen, katalyt. Racemiaation u. der asymm. Wrkg. dea 
alkoh. KOH auf rac. Gemiache siehe die Tabellen im experimentellen Teil dea 
Originala. (Ber. Dtaeh. Chem. Ges. 58. 894—908. Dundee [Sehottland], St. Andrews- 
Uniy.) > H o e st .

P. K arrer und N oritaka  Takashim a, Zur Konstitution und Molekelgrofie der 
Oxycampher. Der durch Red. yon Campherchinon entstehende a-Oxycampher liefert 
achon mit 7°/0ig. methylalkoh. HC1 bei gewohnlicher Temp. den Methyldtlier, der 
schon mit k. HC1 zu einem mit «-Oxyeampher isomeren (3-Oxycampher yerseift 
wird. Letzterer wird wieder zu demselben Methyl ather zuriickmethyliert. Dieae 
Erseheinungen ‘sowie der Umatand, daB der MethylSther keine Carbonylrkk. zeigt, 
yeranlasaen Vff., ihn ala Cyeloaeetal (I., R =  CH3) zu formulieren. a- u. ^3-Oxy- 
campher wurden dann die Formel I. (R =  H) besitzen u. aich durch Konfigurationa-

iinderung an den ge-
C-CH

HjC
C-CH3 .

CH-OH
sternten C-Atomen unter- 
seheiden. Wahrend der 
Methylierung des «-Oxy- 
eamphera oder bei der 
Verseifung des Methyl- 
athers findet Konfigu-

rationsSnderung statt. — Mol.-Gew.-Bestat. zeigten, daB u- u. ^-Oxycampher in 
CIIBr3 dimolekular, in Bzl. etwaa hoher ais monomolekular, der Methyliither in 
CHBr3, Bzl. u. Campher dimolekular auftreten. p-Oxycampher (II., vgl. B kedt  
u. G oeb , Journ. f. prakt. Ch. 101. 273; C. 1921. III. 471) zeigt in Bzl. einfacliea, 
in CHBr3 21/,—3-fachea Mol.-Gew. — u- u. j5-Oxyeampher gehoren zweifellos — 
wie die polymeren Kohlenhydrate — in die Gruppe polymerer Oxyaldehyde bezw*
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-ketone. Der Wechsel der MolekelgroBe mit dem Losungsm. ist bestimmt nicht mit 
einer strukturellen Anderung verbunden, sondern einfach ais Assoziation zu er- 
klSren. (Helv. chim. Acta 8. 242—44. Ziirich, Univ.) L ind enbaum .

C. Stanton Hicks, Die Verwandtschaft von Thyroxin mil Tryptophan. Ein 
bestchendes yerwandtschaftliches Verhaltnis zwischen Thyroocin u. Tryptophan soli 
durch Messung der Absorptionsbanden gepruft werden. Es wird die Reinigung 
von krystallisierten Thyroxin bis zum F. 250° u. von Tryptophan (F. 289°) be- 
schrieben. AuBerdem wurde zum Vergleich herangezogen 2-Oxy-indol-3-propion- 
saure. Um den EinfluB des Jods im Mol. auf die Absorption zu ermitteln, war die 
Darst. von Jodtryptophan angestrebt, aber bis jetzt keine einheitliche Verb. er- 
halten worden. Dafiir wurde Jodisatin vom F. 264,5—265,5° dargestellt u. mit 
Isatin im opt. Verh. yerglichen. — Die Ultrayiolcttspektren von Thyroxin, Trypto
phan u. 2-Oxy-indol-3-propionsśiure zeigen bestimmte gemeinsame EigentUmlichkeiten. 
Alle 3 Spektren weisen 2 Hauptbanden auf (Kuryenbilder im Original). Die Ab- 
sorptionskoeffizienten sind im Gebiet von 2500—3300 A. von gleicher GroBenordnung 
u. liegen im gleichen Teil innerhalb 700 A. In Thyroxin sind die Banden mehr 
gegen Rot gelagert u. werden durch J  weiter (u. zwar die beiden Banden in ver- 
schiedenem MaB) gegen Rot verschoben. Die dem Indoltypus entsprechende
2. Bandę konnte in Thyroxin u. den anderen Vergleichsverbb. naehgewiesen werden. 
Inbezug auf WellenlSnge u. Absorptionskoeffizient deuten die Einfliisse der Jod- 
Substitution auf yerwandte Beziehungen. Die Absorptionskuryen berechtigen zu 
dem SchluB, daB das Indolskelett in dem Mol. der Thyroxins yorhanden ist. Einer 
weiteren Unters. soli yorbehalten sein, ob der Indoltypus der Kuryen auch dann 
erhalten bleibt, wenn der Bzl.-Ringanteil des Mol.^reduziert wird. (Journ. Chem. 
Soc. London 127. 771—76. Cambridge, Univ.) H o r s t .

N evil Y incent Sidgwick, Die Struktur der Enolformen von fi-Ketoestern und 
fl-Diketonen. Wie friiher schon fur orthosubstituicrte Phenole die Teilnahme der OH- 
Gruppe an einer „chelaten" „krebsscherenartigen“ Ringbildung (I) dargestellt wurde (vgl. 
S id g w ic k u . C a llo w , Journ. Chem. Soc. London 125. 527; C. 1924. n . 2732), so kann 
auf Grund iilnilicher Uberlegungen auch fiir die Enolformen der ^?-Diketone u. ^-Keto- 
sUurester die gleiche Konst. angenommen werden. Zum Vergleich konnen nur die 
isomeren Ketone herangezogen werden, da es nicht moglich ist, das „chelate" Enol 
mit einem Enol zu yergleichen, bei dem die OH-Gruppe frei ist. Wenn das Enol 
keinen Ring bildet, mtiBte es wie eine Hydroxylverb. einen hoheren Kp. haben ais

das Keton u. in hydroxylhaltigen Losungsmm. 
loslicher sein. Liegt eine chelate Ringbildung 
vor, dann ist der Kp. tiefer u. die Loslichkeit 
in W. geringer u. in nicht polaren Fil. groBer 
ais bei dem entsprechenden Keton. Dies trifft 
in der Tat bei Aeetessigester zu, dem die Ring- 
struktur I I  (ohne freies Hydroxyl) zugedacht 
werden kann. Dasselbe darf wohl auf Grund 

analoger Beobachtungen auch fur Acetylaceton, Acetyl- u. Benzoylcampher, Dibenzoyl- 
methan u. Benzoylaceton angenommen werden. In Ubereinstimmung mit dieser Auf- 
fassung befinden sich die Berechnungen der Spannung in diesen Ringen nach den 
einfachen Beziehungen von Bayeb . (Joum. Chem. Soc. London 127. 907—9. Oxford, 
D yson  P er rin s  Lab.) H orst .

R. Stolle, Zu Phcnylbis-[phenylcyanmethoxy]-methan, CaS t • CH[0 • CH(CN) •
Bei der Darst. von Mandelsjturenitril aus Benzaldehydnatriumbisulfit u. KCN bildet 
sich CsH5 • CH[0 • CH(CN) • CaH5Jj, (Bis - [benzaldehydcyanhydrin] - benzylidenacetal), 
leicht ais Nebenprod. Vf. hat es schon vor liingerer Zeit auch aus Benzaldehyd 
u. Benzaldehydcyanhydrin mit alkoh. HC1 hergestellt u. seine Konst erkannt Vf.
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wendet sieli gegen die Auffassung von W ood u. L il l e y  (vgl. Journ. Chem. Soc. 
London 127. 95; C. 1925. I. 2375), die einer Verb. von gleichem F. u. gleichen 
Eigenschaften, die sie beim Aufbewahren von Mandelsiiurenitril erhalten haben,' 
die Konst. eines Mandels8ure-t-nitrils, C8H6-CH(0H)CN, u. dessen Ked.-Prod. die 
Konst. eines «-Oxybenzylmethylamins, C0HS• CH(OH) • N H ■ CH3, geben. (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 58. 975. Heidelberg.) H obst .

G-. E. Levi und A. (łuilico, Einwirkung von Sulfiten auf fi-Nitronaphthalin. 
Die Verss. der Vff. ergaben, daB die Red. u. Sulfonierung von ^9-Nitronaphthalin 
mit Alkalisulfiten ganz anders verl2uft ais die gleichen Rkk. mit «-Nitronaphthalin. 
Wahrend bei letzterem in der Hauptsache Salze der entsprechenden Naphthion- 
sśiure neben wenig der Thionaphthaminsaure entstehen, liegen bei ersterem die 
Yerhaltnisse umgekehrt. Es bilden sich vor allem Salze der ^J-Thionaphthamin- 
saure neben wenig (9-Naphthylamin. (Giorn. di Chim. ind. ed appl. 7. 127—29. 
Mailand.) Grimme.

F. K ehrm ann und Maurico Sandoz, Bestinmung der Konstitutionsformeln der 
Farbstoffe durch^Priifung und Dishisńon der Formen ihrer Absorptionsspektren.
VI. (V. vgl. Helv. chim. Acta 6. 982; C. 1924. I. 485.) Das Phcnyl-i-naphtho-. 
phenazonium (Phenijlbenzo-3,4-phenazonium) selbst ist dem Phenylbenzo-l,2-phen- 

azonium (5. Mitt.) sehr ahnlich; seine Salze sind ortho- 
chinoid. Das Monosalz (Formel nebenst.) ist tiefer orange 
ais das des Isomeren — diese Farbvertiefung findet sich 
auch bei den meisten Monoaminoderiw. —, fłuoresciert 
nicht u. besitzt ein Absorptionsspektrum im Violett mit
einem Maximum bei 496 jufi. Das Disalz (Sulfat) ist rot-
braun, sein Spektrum zeigt zwei scharfe Banden im sicht- 
baren Teil. — Die Monoaminoderiw. scheiden sich ihrem 
opt. Verh. nach in 4 Gruppen; die beiden ersten ent- 
halten das NH, im Naphthalinkern (das 5-Deriv. ist un- 

bekannt). 1. G ru p p e : NHS in 6, 8 u. 10. Sfimtliche Salze sind orthochinoid. 
Die Monosalze (Perclilorate) sind tiefgriin infolge der yollen Wrkg. des ausochromen 
NHj. Die Disalze (Sulfate) sind gelb infolge Salzbildung am Auxochrom, das nicht 
dem Chromogen angehort, u. sind vergleichbar dem Monosalz der Stammsubstanz. 
Die Trisalze sind rotbraun bis braunyiolett, u. ihre Spektren sind — wie die der 
Trisalze samtliclier Monoaminoderiw. — dem des Disalzes der Stammsubstanz sehr 
ahnlich. — 2. G ruppe. N1I, in 7 u. 9. Die Monosalze (Perchlorate) sind tief- 
blau u. rotlichyiolett, die Disalze griin. Aus der Farbyertiefung bei der Salz
bildung am Auxochrom ist zu schlieBen, daB dieses dem Chromogen angehort u. 
die Salze para- bezw. amphichinoide Konst. besitzen. Die rotbraunen Trisalze sind 
wieder orthochinoid. — 3. G ruppe . NHa im Benzolkern des Naphthophenazinmol. 
Das 2-Deriv. (Monoperchlorat tief weinrot, Disulfat tiefblau) ist dem 9-Deriv. ahn
lich; das 3-Deriv. (Monosalz kirschrot, Disulfat griin) erinnert an Rosindulin u.
noch mehr an Aposafranin; bei beiden bildet das Auxochrom einen Teil des Chro-
raogens, die Salze sind also parachinoid. Die Trisalze (Sulfate) sind yiolettbraun, ■ 
orthochinoid. — 4. G ruppe. NH, im N-Phenylkern. Die bathochrome Wrkg. ist
— wie in der Phenylnaphthophcnazoniumgruppe — sehr gering. Das Monoper
chlorat u. Disulfat des 13-Deriv. sind gelb, die Farbaufhellung bei der B. des Di
salzes ist so schwach, daB sie erst bei relatiy groBer Konz. in Erscheinung tritt. 
Die Spektren lassen aber keinen Zweifel iiber die Existenz beider Salze, die ubrigens 
auch in fester Form (braun bezw. orangegelb) isoliert werden konnen. Das Tri- 
salz (Sulfat) ist wieder rotbraun. Alle drei Salze sind orthochinoid. (Helv. chim. 
Acta 8. 250—59. Lausanne, Univ.) , L ind enbadm .
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F ritz  E phraim  und A lfred Pfister, Uber die Salze einiger aromatischer Sulfon- 
sauren und dereń Losliehkeit. Es wurde die Wasserloslichkeit einer groBeren An- 
zahl teila bekannter, teils neu dargestellter Salze aromatischer Sulfonsauren mit 
zweiwertigen Metallen u. mit Ag bestimmt. Die Tabelle fiihrt die Salze in der 
Reihenfolge der Losungskonz. (Normalitat) auf, bezogen auf Grammatomgehalt der 
Lsg. an Metali, u. enthSlt ferner den Krystallwassergehalt der bei 20° stabilen 
Formen u. die Losliehkeit in g, bezogen auf wasserfreies Salz in 1 1 Lsg. — 
B e n z o lsu lfo n sa u re  Salze. Darst. aus dem Na-Salz (in einigen Fiillen Ba-Salz) 
u. dem Metallsulfat. BlSttehen oder Tafeln. — N a p h th a lin -2 -s u lfo n s a u re  
S alze. Sie krystallisieren meist in groBen, auBerst diinnen sechsseitigen Blattehen, 
die u. Mk, die Farben diinner Bllittchen zeigen (besonders sclion das Ag-Salz). 
Infolge der diinnen Lamellenform entstehen oft Wandę, zwischen denen die Mutter- 
lauge yollig eingeschlossen ist, so daB die Fil. ganz erstarren. Die Farbę der Salze 
ist auffallend matt u. wenig intensiy. Die Farbenanderungen beim Erhitzen sind 
n. Die entwasserten Salze ziehen begierig das W. aus der Luft wieder an. — 
A n th ra c e n - l- s u lfo n s a u re  Salze. Wegen Schwerloslichkeit des Na-Salzes 
wurden sd. geaatt Lsgg. desselben zur Umsetzung benutzt. Alle Salzlsgg. fluores- 
cieren blau. Die Krystalle iihneln denen der naphthalin-2-sulfonsauren Salze, sind
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aber kleiner. Yiclleicht im Zusammenhang mit den Loslichkeitsunterschieden steht, 
daB das Ba-Salz fast weiB, das Sr-Salz gelb, das Ca-Salz briiunlichgelb ist. Bei 
den Schwermetallsalzen tritt die gelbe Farbę noch deutlicher bervor u. iibertont 
die Fiirbung des Kations. Doeli wird das Co-Salz beim Entwiissem himmelblau. 
Die gelben Sake durfton eine andere Konst. besitzen ais das Ba-Salz oder das ent- 
wasserte Co-Salz. Das Ag-Salz hat metali. Glanz, der der anderen Salze ist seiden- 
artig. — A n th ra c e n -2 -s u lfo n s a u re  Salze. Darst. u. Farberscheinungen wie 
bei den Salzen der yorigen Saure. — 6 -O x y n a p h th a lin -2 -su lfo n sa u re  Salze. 
Darst. aus der iauwarmen 0,25-n. Lsg. des Na-Salzes. Die meisten Salze ahneln 
denen der Naphthalin-2-sulfonsSure u. besitzen starken Perlglanz. Na-, Sr- u. Ag- 
Salz bilden jedoch federartig gruppierte Prismen. Alle Salze, auBer dem Sr-Salz, 
neigen stark zur B. iibersatt. Lsgg. Ca- u. Hg-Salz fielen nicht aus. — 5-C h lo r - 
n a p h th a lin -1 -s u lfo n s a u re  * Salze. Darst. wie vorstehend. Mg- u. Hg-Salz 
fi cl en nicht aus. Ba-, Sr- u. Ca-Salze bilden Sternchen, das Pb-Salz sehr kleine 
Krystalle, die iibrigen groBere, sehr dunne sechsseitige Plattchen. Auffallend ist 
die auBerst matte^Farbe, Ni- u. Cu-Salz sind fast weiB. (Helv. chim. Acta 8. 229 
bis 241. Bern, Univ.) LlNDENBAUM.

Edward, de B arry  B a rn e tt, Jam es W ilfred  Cook und Marcus A urelius 
M atthews, TJber das 1,5-Dichloranthron. 1,5-Dichloranthracen laBt sich nicht mit 
Hydroperosyd oxydieren. Mit Brom in Eg. geht es nur in ein Dibromid uber; 
aber in Anwesenheit von Na-Acetat bildet es ein Gemisch yon 1,5-Dichloranthronyl- 
acetat (I) mit l,5-Dichlor-cis-9,10-diliydroanthrahydrochinondiacetat (II). Die gleiche 
Verb. wird auch durch Oxydation yon 1,5-Dichloranthraeen mit Bleitetraacetat er
halten oder durch Acetylierung yon l,5-Dichlor-cis-9,10-dihydroanthrahydrochinon. 
Das 1,5-Dichloranthron, das 1,5-Dichloranthranylacetat u. der 1,5-Dichloranthranol- 
methylather (VI) gehen beim Bromieren in l,5-Dichlor-9-bromanthroti (VIII) uber 
wShrfend Anthranohnethylather (III) beim Bromieren 9-Bromanthranolmethylather (V) 
ergibt. Bei Anlagerungen an die Anthracenbriicke ist die Neigung zur B. von 
frał!s-Verbb. (IV) yorherrschend. Die Halogenatome im 1,5-Dichloranthracen machen 
ihren EinfluB in der Hinsicht geltend, daB bei Additionen eis-Verbb. (z. B. VII) 
entstehen. Sehr deutlich ist der EinfluB der Halogenatome beim l,5-Dichlor-9-brom- 
anthron, das im Gegensatz zu dem sehr reaktiyen chlorfreien Korper stabil ist. 
Erst nach langerem Kochen mit Xylol geht das Brom yerloren unter B. von 
l,5,r,5'-Tetrachlordianthron (IX). Durch Hydrolyse mit wss. Aceton bildet sich 
aus l,5-Dichlor-9-bromanthron das l,5-Dichlor-9-oxyanthron (X), das durch HC1 die 
OH-Gruppe mit Cl yertauscht. Das 1,5,9-Trichloranthron (XI) ist auBerat stabil im 
Gegensatz zu 9'-Chloranthron. Verb. I  wie auch das dichlorierte »ns.-Oxyanthron 
bilden in Lsg. von Pyridin beim Acetylieren 1,5-Dichloranthrahydrochinmidiacetat 
(XII). Der F. dieser Verb. liegt im Gegensatz zu den Angaben von E c k e r t  u . 

Sollak  (ygl. Monatshefte f. Chemie 38. 11; C. 1917. I. 758) bei 312° anstatt 249°. 
Diese Autoren haben wahrscheinlich unyerandertes Chinon in Hiinden gehabt. —
1.5-Dichlor~9-bromanthron u. 9-Bronianthron unterscheiden sich scharf in ihrem Verh. 
gegenuber organ. Basen. Lctzteres bildet hierbei Dianthron, 9-Bromdianthron u. 
Dianthrachinon, ersteres tauscht meist das Br-Atom aus. Doch wird mit Methyl- 
annn in geringer Menge IX  gebildet. Mit Pyridin bildet eB ein Pyridinsalz.
1.5-Dichlor-9-bromanthron gibt mit Pyridin in Essigsaurcanhydrid in guter Aus- 
beute das l,5-Dichloranthranylacetat-9-pyridiniumbromid (XIII), das bei der Hydro
lyse mit HBr l,ó-Dichlor-9-oxyanthranylpyridiniumbromid (XIV), bezw. das isomere 
lć-Dichloranthronylpyridiniumbromid (XV) liefert, das wenig stabil ist u. yermutlich 
den Pyridinring offnet.

V ersu ch ste il. 1,5-Dichloranthranylacetat, C16H10O2Cl2, strohgelbe Nadeln, 
F. 178° (aus Eg.). — 1,5-Dichloranthranolmcthylather, C15Hi0OCl2, seidige Nadeln,
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P. 104° (aus A.), durch s/4-std. Kochen von 1,5-Dichloranthron in A. mit Toluol-p- 
sulfonsaurmiethylester -f- NaOH (langsam zufugen). — l,B-Dichloranthranołathyl- 
ather, C,6Hi2OC1j, gelbe Nadeln aus A., F. 103°; bostandiger ais die entsprechenden 
Ather des Anthranols selber. — l,5-Dichlor-9-bromanthron, CuH-OCl2Br, Nadeln 
aus Bzl., F. 214° unter Zers., durch Bromierung von 1,5-Dichloranthron in CS2 
oder aus I  in CSj. — 1,5,9-Trichloranthron, CI4H70C13, farblose Krystalle, F. 194 
bis 195° (aus Bzl.), durch 1-std. Kochen des l,5-Dichlor-9-oxyanthrons oder des 
Acetats mit konz. HC1. — l,5-Dichlor-9-tiitroanthron, C14H70 3NC1j, weifie Nadeln 
aus Chlf. u. Lg., F. 168° unter Zers., durch Nitrieren von I  in Eg. mit konz. HN03 
(1,42) beim Erwarmen auf 50—60°. Mit Dichloranthranolmetliyliither yerlguft die 
Nitrierung noch besser. Dichloranthron selbst reagiert nur sehr schlecht. — 1,5-Di- 
chlor-9-oxyanthron, Darst. durch Kochen von l,5-Dichlor-9-bromanthron mit Aceton 
u. W.; beim Kochen mit absol. A. entsteht 1,5-Dichloranthronyla.thylather, Platten 
vom F. 159°. — l,B-Dichlor-cis-9,10-dihydroanthrahydrochinondiacetat, F. 246°, aus
1.5-Dichloranthracen u. Bleitetraacetat oder durch Acetylieren des Anthrakydro- 
chinons. — 1,5-Dichlora.7ithrahydrochinondiacetat, C18H,20 4C12, F. 314° (dunkel 300°), 
hellgelbe Nadeln aus Xylol. — l,5-Dichlor-9-dimethylaminoanthron, C10HI3ONC12, 
farblose Krystalle aus Aceton, F. 195°, durch Behandeln von l,5-Dichior-9-brom- 
anthron mit Dimełhylamin. Ferner wurden dargestellt u. identifiziert: 1,5-Dichlor- 
9-diathylaminoanthron aus l,5-Dichlor-9-bromanthron, ebenso l,5-Dichlor-9-piperidino- 
anłhron. — l,5-Dichlor-9-anilinoanthron, C20H 13ONC12, gelbe Nadeln aus Toluol, 
F. 193°, durch 3-std. Kochen von l,5-Dichlor-9-bro7nanthron mit Anilin. — 1,5-Di- 
chlor-9-[dvncthylamino-4:'-phcnyl\-anthron, C22H170NC12, gelbe Krystalle aus Toluol, 
F. 277°, durch ErwSrmen von l,5-Dichlor-9-bromanthron mit Y-Dimethylaniłin. —
1.5-Dichloranthranylacetat-9-pyridiniumbromid, CaiIIu 0 2NCl2Br -|- */2 H20 , gelbe 
Blfittchen aus einem Gemisch von A. u. A., spater W ., F. 230° unter Zers. —
1.5-Dichlor-9-oxyanthranylpyridiniumbromid bezw. Dichloranthronylpyridiniumbromid,
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C19H„ONCl2Br, farblose Nadeln, F. 250° (Zera. achon von 150° an), aus einem Ge
misch von A. u. A. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 976—83. London, J ohn  Cass 
Techn. Inst.) H orst.

Richard Kaim und Friedrich Ebel, Uber neuartige Umkehrerscheinungm. 
Zur Stereochemie des tętraedrischen Kohlensłoffałotns. I. Vff. stellen durch An
lagerung yon unterchloriger Saure an Fimarsaure u. Maleinsaure die beiden stereo- 
isomeren Monochlorapfelsauren u. hieraus durch Abspaltung yon HC1 die cis- bezw. 
die tra7is-Athyle)ioxyd-a,fi-dicarbonsaure dar. Diese Tatsache bedeutet einen Fort- 
schritt gegenuber den friiheren Befunden von L o sse n  (vgl. L ie b ig s  Ann. 348. 273; 
C. 1906. II. 1179), der die Anlagerung von HOC1 an Fumar- u. Maleinsiiure ais 
einheitlich aufgefaBt hatte u. nur e in e  Monochlorapfelsaure isolieren konnte. Die 
Anlagerung von HOC1 an Maleinsaure fiihrt in Ubereinstimmung mit LOSSEN zu 
nur einer Chlorapfelsaure (F. 145°), die in alkal. Lsg. HC1 abspaltet u. in Fumaryl- 
glycidaiiure iibergeht, die VfF. mit Morphin in die opt. Antipoden spalten konnten 
u. deswegen die trans-Athylenoxyddicarbonsaure yorstellt. Anders liegt der Fali bei 
der FumarsSure. -^n der Mutterlauge des trans-glyciddicarbonsauren Bariums be- 
findet sich noch eine zweite ChlorfipfelaSure, die ebenfalls HC1 abspaltet u. die 
noch unbekannte cis-Athylenoxyd-a,{i-dicarbonsaure (F. 149°) liefert. Der F. der cis- 
Saure ist 60° tiefer ais derjenige der trans-Saure; ebenso unterschiedlich ist die 
Loslichkeit in A. Ein Anhydrid der cis-Saure konnte nicht dargestellt werden. 
Mit HC1 u. HBr entstehen die bisher unbekannten Formen der Chlor- bezw. Brom- 
śipfelsauren. Die Geschwindigkeit der Halogenwasserstoffabspaltung zwisehen den 
beiden Bromapfelsauren ist sehr erheblich, wodurch sie voneinander getrennt u. 
unterschieden werden konnen. Auf Grund des yerschiedenen Yerh. zu Alkali wird 
die. Konfiguration der aus der trans-Athylenosyddicarbons&ure entstehenden Chlor
apfelsaure zu I u. derjenigen aus der cis-Atbylenoxyddicarbonsiiure zu II ent- 
8chieden.'

Wahrend bei der Yerkochung der trans-Glycidsilure 37°/0 Traubensaure u. 63% 
meso-Weinsaure erhalten werden, liefert die cis-Saure hierbei nur re in e  Trauben
saure. Die cis-Verbb. addieren einheitlich, die trans-Verbb. gemischt. Dieser iiber- 
raschende, einlieitliche Ubergang der cis-Saure in Traubensaure (nach herkomm- 
licher Auffassung hatte aus der cis-Saure meso-Weinsaure entstehen sollen) zeigt 
demnach auch, daB Ringbildung u. Ringoflnung keineswegs untriiglich sind fiir 
stereochem. Betrachtungen. Beim Erhitzen mit W. geht die Chlorapfelsaure yon 
L ossen  (F. 145°) in ein Gemisch von Traubensaure u. meso-Weinsaure iiber, anderer- 
Beits aber die Chlorapfelsaure yom F. 153,5° ausschlieBlich in meso-Weinsaure. 
Man kann also die cis-Athylenoxyddicarbonsaure einerseits direkt in Traubensaure, 
andererseits auf dem Umweg iiber die Saure yom F. 153,5° quantitativ in meso- 
Weinsfiure iiberfuhren. — Aus der Tatsache des ąuantitatiyen Uberganges der cis- 
Athylenoxyddicarbonsiiure in Traubensaure folgt, daB die Erklarung der Oxydation 
der Maleinsaure von P. PFEIFFER nicht zutreffen kann, wenn er annimmt, daB aus 
Maleinsaure zunachst cis-Athylenoxyddicarbonsaure u. daraua unter Ringoffnung 
meso-Weinsaure entsteht. Auch die Konfigurationsbetrachtungen yon Nam etkin 
bei eycl. 1,2-Diolen erseheinen unbegriindet, dereń B. aua dem zugehorigen Oxyd 
nicht fiir die cis-Stellung eindeutig garantiert. Die ąuantitatiye trans-Aufspaltung 
eines Ringsystems wlre durch die Verss. der Vff. erstmalig bewiesen. — Fiir die 
Konfiguration der Zuckerarten kann demnach jetzt auch angenommen werden, daB 
die bei der Ringoffnung entstehenden OH-Gruppen nicht unbedingt cis-Stellung ein- 
nehmen muBsen. Zum Beispiel fiir die 1,4-Galaktose, die zum inakt. Dulcit reduzier- 
bar ist, kommt dann auBer Formel H I gegebenenfalls auch Formel IV in Betracht 
Fali III entsprache einer cis-, IV einer trans-Óffnung des SauerstofiTinges:
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COOH 
Hx i /OH

H OH

1 XH'' i ‘-Cl 
COOH

H-C-OH ^  
IV HO-Ć-H i

COOH
H

H-
H-C-OH 

CHj • OH
II

Zur Beckmatmschen Umlagerung u. zur Stereochemie der Oxime bemerken Vff., 
daB die Forderung Me isen h eim er s  (vgl. Ber. Dtseh. Chem. Ges. 54. 3206; C. 1922. 
I. 346), die Umlagerung konne sich nur zwischen den in anti-Stellung befindlichen 
Gruppen abspielen, nicht aufrecht zu halten ist, da man ganz allgemein auch trans- 
Sprengungen yon Ringen zu beriicksichtigen hat. Man darf also nicht ohne weiteres 
annehmen, daB das durch oxydative Aufspaltung des Trxplietiylxsoxazols entstandene 
Benzoyl-ji-benzilmonoxi»i u. somit das {]-Benzihnonoxim die syn-Konfiguration ein- 
nimmt. Eine von H olmberg (ygl. Journ. f. prakt. Ch. 88. 553; C. 1914. I. 642) 
beobachtete teilweise trans-Aufspaltung von d-Apfellactonsiiure wird im Sinne der 
Vff. gedeutet. Vff. zeigen ferner, daB eine sekundSre Umwandlung fertiger meso- 
Weinsiiure-Moll. nicht in Betracht kommen kann, da diese yollkommen stabil ist 
unter den Bodingungen des Vers. Aus den Definitionen, die Vff. den sekundSren 
Umwandlungen erster u. zweiter Art geben, folgt, daB dem Ergebnis von Stabilitats- 
yerss. bei Bestst. der Konfiguration nur bedingter Wert beizumessen ist. Sekun- 
diire Umwandlungen erster Art diirften in yielen ‘Fallen zu beriicksichtigen sein.

V e rsu c h s te il: Zu 1 MoJ. Fumarhaure, gel. in NaOH (80 g auf 1500 ccm W.), 
werden im Laufe einer Viertelstde. 16 1 Chlorwasser (71 g Cl2) unter Kiihren im 
Dunkeln zugegeben. Ais GefaB fiir die Rk. dient ein 25 Literflasche, die mit 
Gummistopfen u. Glashahneinsatz yerseben ist. Nach 24 Stdn. wird das Gemisch 
der Chlorapfelsaure-Na-salze mit 2 Moll. NaOH yersetzt. Nach 1 Tag ist die HC1- 
Abspaltung beendet. Die trans-Glycidsaure wird ais Ba-Salz gefallt. Das Ba-Salz 
wird in feuchtem A. aufgesclilammt u. bei 0° mit einer Lsg. von konz. H,SO., (1,84) 
in A. 3 Stdn. geschiittelt. Die freie Glycidsaure gelit groBtenteils in den A. iiber 
u. wird im Soxhlet aus A. umkrystallisiert: d,l-trans-Athylenoxijddicarbonsaure, 
C4H40 6, F. 209° (korr.). — tis-Athijlenoxijddicarbonsaurc, C4H4Os, F. 149° (korr.), aus 
A., krystallisiert aus der Mutterlauge von trans-glycidsaurem Barium. Die eis- 
Saure ist 11. in W., unl. in PAe. Es wurden das K-, Ca-, Ba- u. Ag-Salz dar
gestellt u. analysiert. — Zur Spaltung der trans-Athylenoxyddicarbonsaurc in ihre 
opt. Antipoden wird diese mit Morphin in absol. A. gel. Beim Erkalten fallt 
d-trans-glyciddicarbonsaures Morphin, F. 180° u. Zers. (aus A.), [«]d2<i =  —76,8°. 
Zur Isolierung des 1-Salzes wird die alkoh. Mutterlauge eingeengt u. mit A. yer
setzt. — Das Diammoniumsalz der d-Saure zeigt [«]D2I> =  -]-50,l0; die freie d-Saure 
wird aus dem Morphinsalz rein mit feuchtem KHS04 dargestellt, F. 180° (korr.) u. 
Zers., [«]D18 =  -f-l00°. Die l-Sdure schmilzt ebenfalls bei 180°. — Zur Uberfiihrung 
der cis-Glyciddicarbonsaure in CJilorapfelsaure wird in konz. HC1 aufgesclilammt, 
unter Kulilung HC1 eingeleitet u. 24 Stdn. unter Druck stehen gelassen. Die reine 
S&ure C4H6OsC1 schmilzt bei 153,5° (korr.) aus A. u. PAe. — Die Bromapfelsaure, 
C.,H50 6B r, weifie Krystalle, F. 136° (korr.) aus Chlf., wird analog wie Chlorapfel- 
saure gewonnen. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 919—32. MUnchen, Bay. Akad. d.

George R.eeves, Darstellung von p-Sulfophenyl-l-methyl-3-pyrazolon-5. Eine 
stark alkal. Lsg. des Na-Salzes der Phenylhydrazin-p-sulfonsiiure wird bei 28° rasch 
mit rektifiziertem Acetessigester behandelt, wobei die Temp. rascb auf 36° steigt

Wissenscli.) H orst.
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Nach 15 Min. wird 2 Stdn. lang bei 90° erhitzt u. dann mit 28°/o HC1 angesauert, 
wodurch sich das Rohprod. rasch ausschcidet. Nach 12 Stdn. wird filtriert u. mit 
W. gewaschen. Ais Zwischenprod. fiir Farbstoffe ist die Verb. so rein genug. 
(Journ. Chem. Soc. London 127. 911—12. Chaddesden, Derby.) H orst.

George Macdonald Bennett und William Ambler Berry, Die vennutlichen 
Triathylenłrisulfide von Iiay. Die von R ay  in den Veroffentlichungen der letzten 
Jahre (vgl. Journ. Chem. Soc. London 123. 2174; C. 1924. I. 201) ais Triathylentri- 
sulfid beschriebene Verb., soli, wie Vff. jetzt mit esperimentellen Daten erharten, 
das bekannte Diałhylendisulfid (Ditiiian-1,4) sein. Das Mol.-Gew. der bei 113° 
(korr.) sclim. Substanz stimmt auf die Bruttoformel C4IIaS2. Eine Mischprobe mit 
Dithian, nach V. M e y e r  dargestellt (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 19. 3260 [1886]), zeigte 
keine Erniedrigung des F. Ebenso ubereinstimmend waren Geruch, Fluchtigkeit 
bei Zimmertemp., Kp. 200° u. die krystallin. u. opt. Eigenschaften. Auch das von 
R ay  (1. c.) beschriebene Trisulfon ist ident. erfunden mit dem von W a l t e r  u. 
B aum ann  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 26. 1132 [1893]) beschriebenen Disulfon. Zahl- 
reiche Deriw. vÓ1fi R ay  diirften durch ihre Verunreinigung AnlaB zu dem Irrtum 
gegeben haben. (Journ. Chem. Soc. London 127. 910—11. Sheffield, Univ.) H o r s t .

Alfred Bertho, Uber eine allgemeine Bildungsweise von 4-Alkyl-l-phcnyl-lJ!,3- 
triazolen. Durch Kochen von primaren Na-Alkoholaten mit Phenylazid entstehen 
4-Alkyl-l-phenyl-l,2,3-triazole, sehr schwache Basen von pilzartigem Geruch:

2C6H6-N3 +  C3H6.ONa =  C6H5-NH2 +  C6HS- N < ? ~ 3 °  +  N, +  NaOH.
1 6 \_yXl--Orli

1-Phenyl-l^3-triazol, C8H7N3, mit Na-Alkoholat bei 94° (113 Stdn.), hellgelbes 
Ólj Kp.I8iS 172—174“, Nadeln, F. 56°. Daneben entsteht Anilin, Phenol u. ein rotlich- 
weiBer Korper yom F. 272°, der auch bei der Darst. der folgenden Yerbb. cntstand.
— 4 Methyl-l-phenyl-lJ},3-triazol, C9H9N3, mit n-Propylalkohol (-f- Na) (24 Stdn. 
Kochen), schneeweiBe Blattchen aus Eg., F. 81°. — 4-Athyl-l-phenyl-lJ2,3-lriazol, 
C10HnN3, mit n-Butylalkohol (-f- Na) bei 131° (5‘/2 Stdn.), Kp.12 169—170°, ais 
hellgelbes Ol, F. 19°. — 4-i-Propyl-l-phenyl-lj!,3-triazol, CnH13N3, mit i-Amyl- 
alkohol (+  Na) bpi 137° (3—4 Stdn.), Kp.20 183—185°, F. 29°. (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 58. 859—64. Heidelberg, Univ.) L ohmann.

Emil Fromm und Paul Szendró, Uber Abkommlinge des Di-o-tolylhydrazo- 
diłhiodicarbonamids. From m  u. S o f f n e r  (L ieb igs Ann. 434. 287; C. 1924. I. 335) 
hatten durch Erhitzen von 4-o-Tolylthiosemicarbazid mit Benzoylchlorid je nach den 
Yersuchsbedingungen 2 Verbb. erhalten: C30H2lO2N4S, F. 252°, die sie ais Dibenzoat 
des 3,5-Di-o-toluidino-[4-łhio-1^2-diazols] (I) ableiteten, u. die Yerb. C23II20■ ON4S ,' 
F. 188°, aus der sie auBerdem noch eine neue Verb., C16H200 2N.,S, F. 154°, darstellten. 
Vff. zeigen, daB die Verb. vom F. 188° auch aus Di-o-tólylhydrazodithiodicarbon- 
amid, [C,H,NHCSNH—]2 (II), iiber ein Zwischenprod. hinweg erhalten wird, wo
durch nur I  oder das 3-Thio-4-o-tolyl-5-o-toluidino-l£,4-triazol(lII) entstehen konnen. 
Beim Erhitzen mit Benzoylchlorid geben beide Verbb. dasselbe Dibenzoat vom 
F. 252°, mit Benzoylchlorid u. NaOH gibt nur das Diazol I  das Dibenzoat, das 
Triazol I I I  eine Verb. C23H210 3N,S, F. 156°, die auch ais Zwischenprod. aus I I  
auf demselben Wege erhalten wurde u. der die Vff. demnach die Formeln IY oderY 
zuschreiben. Beim Erhitzen mit Benzoylchlorid entsteht hicraus die fragliche Verb. 
vom F. 188° mit der Formel YI. Der Verb. Cl6H20O2N4S, F . 154°, entsprechen 
dann die Formeln Y II oder Y III; aus ihr bildet sich mit Benzoylchlorid u. NaOH 
die Verb. CJ2H23N3S (IX), wahrscheinlich nach der Formel:
C ^ O j N .S  +  2 C0H5 • CH, • Cl =  COa +  2HCI +  CHj.CeH.-NH, +  C22H29N3S.

Die Vff. bezeichnen die Konstitutionsformeln IY—IX ais hypothetisch.
Y ersuehe. 3,5 Di-o-toluidino-[4-thio-lJ2-diazoI], C16HIfiN4S (I), aus I I  durch
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N Njj----- f
C-NH-CjII. C-H; • HN • d i ^ J - C  • SH
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Erhitzen mit Benzoylchlorid oder mit Essigsaurcanhydrid u. Verkochen mit 2-n. 
Lauge, F. 220°, aus A. — 3,5-Di-o-toluidino-Ut-thio-lJl-diazoTj-dibenzoat, C:i0Hli.lO1,N1S, 
durch Erhitzen von Benzoylchlorid mit I I  oder I  oder I I I . WciBc, yerfilzte Nadeln 
aus A., F. 252°. — Vcrb. C23jBr24OaiV45  (IY oder Y); nach Sch o tten -Baumann  aus 
I I  oder I I I .  Aus A. derbe Nadeln, F. 156°. — Verb. C ^S^O N tS  (YI). Aus A. 
weiBe Biattchen, F. 188°. — Yerb. ClaS 10OtNtS  (YII oder Y III), aus A. feine 
Nadeln, F. 154°, dargestellt aus YI mit alkoh. 2-n. KOH. — Verb. Cn HiaN3S  (IX),
■ aus Methylalkohol weiBe Biattchen, F. 112°. — 4-o-Tolyl-5-o-toluidino-l,2,4-triazol-
3-disulfid, C32H30N8S2, durch tropfenweises Yersetzen einer alkoh. Aufschlammung 
von I I I  mit einer alkoh. Jodlsg., oder der wss. Aufschlammung von I I I  mit iiber- 
schiissigem Bromwasser u. Yerkochen des letzteren, weiBes Pulyer aus A., F. 168°. 

‘ (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 970—75. Wien, Medizin.-chem. Inst. d. Univ.) L ohm .
H. Gelissen und P. H. Hermans, Uber die Analogie zwischćn einigen Reaktionen 

der organischen Peroxyde und der Diazoverbindungen. (Vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges.
58. 285; C. 1925. I. 1979.) Einer Anregung von GeiinGROSZ (Priyatmitteilung) 
folgend, besprechen Vff. eine bemerkenswerte Analogie zwischen der von den V£F. 
gefundenen Rk. der Diacylperoxyde u. manehen Rkk. der Diazoverbb. Der Auffassung 
von Gebngrosz, daB der Phenylrest in statu nascendi ganz allgemein die Tendenz 
zur Parayerkettung beaitzt, konnen sichVff. allerdings nicht anschlieBen. Letztere 
glauben, daB zunachst eine Additionsyerb. zwischen Peroxyd (bezw. Diazoyerb.) u. 
KW-stoff zustande kommt, welche unter Abspaltung von C02 (bezw. N2) zerfiillt in 
zwei Richtungen, entsprechend dem Schema:

R-CO-O-O-CO-R 
+  E '-----------------------H

H auptreaktion | I Nebenreaktion

-P 'ł'
R.COOH +  R -E ' +  COs R-COOE' +  R -E  +  CO*

R 'N  : N-X Von groBem Inter-
-)- R.' • • • - H esse wSre die Nach-

Hauptreaktion | | Nebenreaktion priifung, ob bei der
,p ^  Einw. von Diazo-

XH +  R -E ' +  Ns X E ' +  RH +  Ns verhb- auf BzL oder
andere KW-stoffe die

ais Nebenrk. bezeichnete Rk. stattfindet. Analog ist auch das Verh. der Diazoyerbb. 
u. der Diacyl- bezw. Dialkylperoxyde bei der Red.:

R -N =N -R  +  4H — y  2R-NH,, R '-0 -0 -R ' +  2H — y  2R'-OH.
Der Rk. yon Diazoyerbb. mit Alkoholen geben Yff. folgendes Schema:

bezw. fiir 
Diazoyerbb.:
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C0H6.N :N - C 1 +  c3h s-o - . - . h  

-f  ' ' |
CaH6-H +  C2H 6.0C1 +  Na |

C & O  +  HC1 C6H6-0C2H 6 +  HC1 +  N,
Die zweite Umsetzung ist die normale, die erste Rk. tritt mit wachsendem 

Mol.-Gew. des Alkohols u. mit der Zahl der negatiyen Gruppen oder Halogenatome 
im aromat. Kern in den Yordergrund. Im gleichen Sinne gedeutet wird die Rk. 
zwischen Diazoverbb. u. H 20:

C0H5-N : N-Cl +  H O -H  — > C6H6.0 H  +  HC1 +  N „  
u. die N ebenrk.:

C6H6-N : N-Cl +  H-OH — > C6H5H  +  Ns +  HO Cl HC1 +  O.
Letztere Rk. ist beobacbtet worden beim Tetrachloraminofluoran, das durch 

Diazotieren u. Verkochen in Tetrachlorfluoran uberging. Ahnliches wurde ferner 
beobachtet beim Ei-hitzen von schwefelsaurem Diazo-m-bromtoluol, wobei statt Brom- 
kresol das m-Bromtoluol gebildet wurde. Hierher gehort auch die Rk. von Gut- 
mann , der aus diazotiertem Anilin u. eiskalter N%As03 Bzl. erhielt neben einer 
Oxydation des Arsenits zu Arsenat. Auf Grund der Rk. von Nitrosoacetanilid mit 
Bzl. in der Kalte:

CH3• CO• N(NO)• C8Hs +  C„H5H — >- C6H6.C6H5 +  Ns +  CH3-C02H 
u. der B. von Diazotat neben Acetat mit KOH, schreiben V£F. dem Nitrosoacet
anilid die Formel C6II6 • N : N • O ■ CO • CH3 zu. Auch aliphat. Diazoverbb. konnen 
zuweilen analoge Zers.’ erleiden, wie am Beispiel der Darst. von Tetramethylbern- 
steifisauredinitril aus Azo-i-buttersSurenitril durch Erhitzen mit W. oder Toluol ge- 
żeigt werden konnte. — Die Analogie der beiden Briicken —N : N— u. —O • 0 — 
ist geeignet, bei naherem Studium fiir gewisse Rkk. der Diazoyerbb. Aufkliirung 
zu bringen. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 984—87. Deventer-Breda [Holland].) H orst.

R ajendra N ath  Sen und N ripendra N ath  Sarkar, Die Kondensatim von 
primaren Alkohoten mit 1iesorcin und anderen aromatischen Oxyvcrbindungen. (Vgl. 
Quarterly Journ. Indian Chem.-Soc. 1. 151; C. 1925. I. 1993.) Durch Kondensation 
von prim&ren Alkoholen, mit Resorcin u. anderen aromat. Oxyverbb. mit konz. H2S04 
(D. 1,84) entstehen bei 140—150° (6 Stdn.) in guter Ausbeute Benzeine u. Naphtha- 
leine. Oxyalkohole ergeben mit fiąuimol. Mengen Oxyverbb. durch Kondensation 
bei 140—180° bei Ggw. von ZnCl2 in guter Ausbeute Xanthene u. Fluorone, welche 
durch Kondensation mit einem weiteren Mol. Oxyverb. in Ggw. von konz. HjSO, 
Verbb. vom Typ der Benzeine ergeben. Enthfilt der Oxyalkohol eine Oxygruppe 
in o-Stellung zur CH2- OH-Gruppe, so werden zwei Isomere erhalten; der Pyron- 
ring kann a) aus zwei OH-Gruppen in den beiden Resorcinmoll. (vgl. I), b) aus 
einer OH-Gruppe in einem Resoreinmol. u. der o-stiindigen OH-Gruppe des Alkohols 
gebildet werden (vgl. YIII). Im ersten Falle entsteht Resorcin-o-oxybenzein, im 
zweiten Falle ptfrngr ein Xanthenderiv., das sehlieBlich in ein Fluoron ubergefiihrt 
wird. — Beim Erhitzen von 1 Mol. Glycerin mit 2 Mol. aromat. Oxyverb. auf 130 
his 150° (4 Stdn.) in Ggw. yon konz. H2S04 entstehen Glycereine u. Acroleine in Ge- 
samtausbeute yon ca. 75%, die sich durch 95%ig. A., in welchem die Glycereine 1. 
sind, trennen lassen.

V ersuche. B en ze in e : Resorcinbenzein, C19H130 3, aus Benzylalkohol u. 
Resorcin, rote Mikrokrystalle aus h. Nitrobenzol. — Benzoyldeńv., F. 141°, hellgelb.
— K-Salz, C10HuO3K. — Tetrabromverb., C^HgO-jBr^ zers. sich, ohne zu schm. — 
Resorcin-o-oxybenzein, C19H1S0 4 (I), aus Saligenin u. Resorcin, F. iiber 250°, fluores- 
ciert blau, in Alkalien mit roter Farbę 1., fSrbt Wolle orange. — Ę-Salz, C19H10O4Ki.

Tetrabronmerb., C19H80 4Br4 (im Original C19H100 4Br4. Ref.). — Resorcin-op-dwxy-
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benzńn, C19H1S0 6, aus o,p-Dioxybenzylalkohol (aus Resorem u. Formaldehyd in l°/0ig. 
alkal. Lsg. u. Fallung mit yerd. Essigsiiure, farbloses Pulver, welches bald ziegelrot 
wird, unl. in A., A., Bzl., wl. in Aceton) u. Resorcin, F. uber 250°, orangerotes 
Pulver, in Alkalien mit orangeroter Farbę u. gruner Fluorescnz 1., fiirbt Wolle 
orange. — Tetrabronwerb., C19H80 6Br4, Zers. uber 170° ohne zu schm., fluoreaciert 
nicht in alkal. Lsg. — Resorcin-m-nitro-p-oxybenzein, CleHn 0 6N, aus m-Nitro-p-oxy- 
benzylalkoliól u. Resorcin, F. uber 250°, in alkal. Lsg. rot mit gruner Fluorescenz, 
fiirbt Wolle orange. — K-Salz, C19H90 6NK2. — Verb. Ca3R 1007 (IX), aus 1-Methyl- 
■i-oxy-3,5-bi$-{oxymethyl)-bmzol u. Resorcin, F. uber 250°, wl. in A., 11. in Pyridin, 
fiirbt Wolle hellorange. — Resorcin-o,ni,p-trioxybenzein, Ci9H,20 6, aus 6-Oxyfluoron 
u. Pyrogallol (-)- H2S04, 3—4 Stdn. bei 140—150°), F. uber 230°, rotes Pulver aus 
95%ig- A., 1. in Alkalien mit roter Farbę u. gruner Fluorescenz, 1. in A., unl. in 
Bzl. u. Eg. — Rcsorcin-m-carboxy-p-oxybenzein, C20Hi2O0, aus 6-Oxyfluoron u. 
SalicylsSure, F. uber 250°. — Pyrogallolbełizein, C19H120 6, aus Benzylalkohol u. 
Pyrogallol, schwarzbraun. — Pyrogallol-o-oxybenzein, C11(H120 9, aus Saligenin u. 
pyrogallol, F. uber 250°, schwarzes Pulver, 1. in A., 1. in konz. H,S04 ohne Fluores
cenz. — Gallussaurebenzein, C2iH20O9, aus Benzylalkohol u. Gallussaurc, hellgriines 
Pulyer. — N a p lith a le in e : Resorcin-fi - oxyn ap htha k in , C23Hu 0 4 (II), aus (i-Oxy- 
a-naphthylcarbinol u. Resorcin (4—5 Stdn. bei 130—140°), orangerotes Pulver aus 
A., bei 250° noch nicht geschm., fiirbt Wolle u. Seide orange, 1. in Alkalien mit 
orangeroter Farbę u. grtinlichblauer Fluorescenz, 1. in A., unl. in A., Bzl. u. Eg.; 
beim Auskochen des Rohprod. mit A. hinterbleibt (2',4'-Dioxyphenyl)-(benzofluoron) 
(III) (s. unten). — Tetrabromderwat von I I ,  C23H10O4Br4, 1. in Alkalien ohne 
Fluorescenz, fiirbt Wolle rot. — G ly c e re in e : Resorcinglycerein, C16Hi20 6, aus 
Glycerin u. Resorcin (-j- H2S04, 5 Stdn. bei 130—150°), rotes Pulver aus 95%ig- 
A., F. uber 250°, 11. in A. u. Aceton, unl. in A., Bzl. u. Chlf., Lsg. in Alkali ist 
rot mit gruner Fluorescenz; daneben entstelit Resorcinacrolein (unl. Riickatand der 
alkoh. Extraktion des Rohprod.). — Tribcnzoylderiv., braungelbes Pulyer. — Di- 
bromderii'., C15H10O5Brj. — Pyrogallolglycerein, Cl5H120j, aus Glycerin u. Pyrogallol,
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braunes Pulyer aus A., P. iiber 250°, 1. iu Aceton, 1. in konz. H2S04 ohne Fluores
cenz; der alkoholunl. Riickstand ist Pyrogallolacrolein. — A cro le in e : Eesorcin- 
acrolein, Ci6H,0O3, Darst. s. oben, orangegelbes Pulver aus Pyridin, P. iiber 250°.
— K-Salz, Cir,HeOaK. — Pyrogallolacrolein, C15Hl0O6, Darst. s. oben, schwarzes
Pulver aus Pyridin, F .■ iiber 250°, unl. in A., Aceton u. Bzl., fluoresciert nicht in 
Lsg. — X a n th e n e : 3-Oxyxantlien, C13Hi0O2 (IV), aus Saligenin u. Resorcin 
(-(-ZnCl2, 2—3 Stdn. bei 140—150°), P. 61°, gelbes Pulyer, das an der Luft orange
rot wird, Lsg. in Alkalien orangerot ohne Pluorescenz, 1. in A. u. Aceton, unl. in 
Bzl. u. Chlf. — Dibronwerb. , F. 217° (Zers.). — 3 - Oxyphenylnaphthoxanthen, 
CI7Hn 0 2 (V), aus (?-Oxy-«-naphthylcarbinol u. Resorcin (-|- ZnCl2, bei 160—180°,
2—3 Stdn.), F. 122°, gibt orange Lsg. in Alkalien mit schwacher griiner Fluores
cenz, 1. in A., A., unl. in Eg., wl. in Cblf. — 3-Ox-ij-5-(2/-4'-dioxybenzyI)-7-methyl- 
xanthen, C21HI804 (TI), aus l-Oxy-4-methyl-2,6-bis-(oxymethyl)-benzol u. Resorcin 
(-f- ZnCl2, 2—3 Stdn. bei 150—160°), F. iiber 250°, hellrotes Pulyer, alkal. LBg. 
ohne Fluorescenz, 1. in A., unl. in Bzl. u. Eg. — fi,fi'-Dinaphthoxant}ien, CalHuO 
(vgl. W o l ff , Befi^Dtsch. Chem. Ges. 26. 84 [1893]), aus |3-Oxy-«-naphthylcarbinol 
u. fl-Naphtliol (-)- ZnCl2, 3—4 Stdn. bei 160—180°), F. 199°, hellgriines Pulyer aus 
Eg., unl. in NaOH, 1. in konz. HaS04 mit orangeroter Farbę u. griiner Fluorescenz,
1. in A., Eg. — F lu o ro n e : 6-Oxyfluoron, C13H8O0 (Tli), aus o,p-Dioxybenzyl- 
alkohol u. Resorcin (-)- ZnClj, 2—3 Stdn. bei 160—180°). — i ' ,4'-Dioxyphenylfluoron, 
ClsH120 4 (VIII), wurde a) bei der Darst. des Resorcin-o-oxybenzeins ais in A. unl. 
Riickstand, b) aus 3-Oxyxanthen u. Resorcin (-|- H2S04, 2—3 Stdn. bei 140—150°) 
erhalten, orangerotes Pulyer aus Pyridin, F. iiber 250°, alkal. Lsg. ist rot u. 
fluoresciert scliwach griin, farbt Wolle tiefer rot ais das isomere Resorcin-o-oxy- 
beazeiń. — {2',4'-Dioxyplienyt)-{benzofluoron) , CJSH140 4 (III), Darst. s. oben, orange
rot,1 aus yerd. Pyridin, F. iiber 250°, unl. in A., Bzl. u. Eg., farbt Wolle orange
rot. — Dibronwerb., C!3H,s0 4Br2. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 1079—91. Cal- 
cutta [Indien], Presidency Coli.) Z a n d e r .

Ernst Hoehn, IJber lJ3-Diamino-4,5-o-chinon und einige Derivate desselben. 
Von den drei inoglichen s. Diaminochinonen war das lJ!-Diamino-4,o-chinon (IV.) 
noch unbekannt. Seine Darst. wird durch die Formelbilder I.—IV. wiedergegeben. 
Vergleicht man seine Eigenschaften (Tabelle im Original) mit denen der heiden 
Isomeren, des 1,4-Diamino-p-chinons u. des Aminooxy-p-chinonimids, so fallen die 
reziproken: H3S04-Rkk. des p- u, o-Diaminochinons auf; die Lsgg. in konz. bezw. 
verd. HaS04 sind bei ersterem orangefarbig bezw. yiolett, bei letzterem umgekehrt.
— Von IV. aus konnte ein yiertes Isomeres des Phenosafranins (V.) synthetisiert 
werden.

C. 1925. I. 2229) wird mit NaOH unter Kiihlung yerseift, darauf KN02 u. Eg. zu- 
gegeben (Temp. nicht iiber 0°, spiiter 2 Stdn. bei 10—15°). Gelbe Krysttillchen aus 
^0°/oig. A., zers. sich yon 230° ab, meist 1. auCer in Lg. Lsg. in konz. H2S04 
gelb, in NaOH tiefrot. — 4:,5-Diaminobrenzcatećhin (III.). Das Dichlorhydrat, 
C6H80jN2 ,2 HC1, wird aus II. mit SnCl2 in A. erhalten. Blattchen aus W. Lsg. 
in konz. HsS04 orangefarbig, beim Verd. mit W. fuchsinrot, darauf mit NH40H

VII. 2. 13

N 4-Acetamino-5-nitroso - 
brenzcatechin, C8H 80 4Ns 
(II.). Triacetylamino - 
brenzcatechin (I., vgl. 
K ehrm ann  u. H o ehn , 
Hely. chim. Acta 8. 218;
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gelb. Die sehwach saure Lsg. wird yon FeCl3 yiolett gefarbt. — Tetraacetylverb., 
Cu Hla0 8N2. Nadeln aus 20°/oig. A., F. 224—225°. — 1,2-Diamino-dfi-chinon, 
CaH80 2N2 (IV.). Die wss. Lsg. des yorigen wird schwach ammoniakal. gemacht u. 
an der Luft geschuttelt. Mkr. braune Niidelchen, wl., 11. in HC1 u. NaOH (rot). 
H2S04-Lsg. yiolett, mit W. orangefarbig, beim Erwarmen bildet sich das bekannte 
Dioxychinon. — 2,3-i-Phenosafranin (V.). Aus IV. mit Phenyl-o-plienylendiamin- 
chlorhydrat in A. - f  wenig HC1 (1 Woche bei Zimmertemp., 1 Tag bei ca. 60°), 
dann mit W. verd., ausSthern u. wss. Lsg. mit NaNOa sattigen. Nitrat,, orange
farbig, U. in W. Perchlorat, mkr. orangefarbige Nadeln. Chloroplatinat, 
(C18H16N4Cl)2,PtCl,, braunrote Krystalle, wl. in W. V. ist ein stark bas. Farbstoff 
u. gibt deutlich 4 Salzreihen: in rauchender H2S04 braunrot, in 98°/0ig. H2S04 
oliygriin, beim Verd. mit wenig W. rotbraun, mit viel W. orangefarbig. Das ein- 
sSurige Salz fluoresciert. — Dianilinochinonanil, C24H19ON3. Diese lange bekannte 
Verb. entsteht auch aus 4-Acetamino-o-chinon (Keh rm an n  u. H oehn , 1. c.), wenn 
man dessen alkoh. Suspension mit Anilin 24 Stdn. stehen liiBt. Dunkelrotbraune 
Nadeln aus Lg., F. 207,5°. (Hely. chim. Acta 8. 275—80. Lausanne, Univ.) Lb.

Robert Fergus Hunter, Die physiologische Wirkimg gewisser Benzothiazole 
und Mercaptanderivate. [Amino-4 '-phenyl]-2 -methyl- 6- ienzothiazol (Dehydrothio- 
toluidin) u. iihnliche Verbb. haben die Eigenschaft, schadigend auf die Haut von 
Gesicht u. Handen zu wirken. H. Lsgg. rufen unangenehme Eczeme heryor, be-, 
sonders zwischen den Fingern. Ahnliche Beobachtungen wurden auch mit dem 
Dampf yon o-Aminophenylmercaptan gemacht u. neuerdings auch bei dessen hoheren 
Homologen, dem o-Aminothiokresol, das durch alkal. Spaltung von Dehydrothiotoluidin 
entsteht Mildemde Wrkg. haben h. W. oder Behatidlung mit 2%ig. wss. Phenol. 
(Journ. Chem. Soc. London 127. 911. London, Imp. Coli. of Se. and Techn.) H o r s t .

H. Ihom s und K arl Bergerhoff, U ber Versuche zur Konstitutionserschliefiung 
des Lupanins. Das Lupanin wurde zum Teil aus eingedickten Extrakten aus blauen 
Lupinen erhalten, wobei sich zum Alkaloidnachw. am besten Kaliumwismutjodid 
bewahrte. Die freie Base kiystallisiert sehr schwer. Aus PAe. Krystalle vom 
F. 44°. Chlorhydrat, bei 90° getroeknet, F. 127°; wasserfrei wird es uber 210° weich, 
ohne zu schm. Zur Charakterisierung der Base eignet sich am besten das Pikrat, 
aus A. feine, strahlig angeordnete Nadeln vom F. 180°. Lupanin laBt sich bei
215—220°/10 mm unzers. dest. — Lupaninmetliyljodid, F. 240—241°. Das daraus 
mit Ag20  gewonnene Lupaninmethylammoniumhydroxyd, gelber Sirup, spaltet 
zwischen 210 u. 220° CH3OH ab unter Begeneration yon Lupanin. Goldchlońd- 
doppelsalz, C16H24N30-HAuC14, F. 190°. Die opt. Drehung bleibt dabei erhalten, 
so daB die Ruckbildung des Lupanins nicht etwa durch Schliefiung eines zuyor 
aufgesprengten Ringes zustande gekommen ist. [«]D18 =  -(-83,22° (W.; c =  2,403). — 
BrCN reagiert mit Lupanin unter Ringsprengung, wobei sich die Yerb. C16j?24Ar20- 
BrCN  (1), aus A. Pulyer yom F. 122°, bildet. Mit H2S u. NHS in alkoh. Lsg. ent
steht aus diesem Prod. ein Tliioharnstoff, ClsIL2iNsO-BrCN-H2S  (II), glanzende 
Schiippchen mit Krystall-A., F. 85°, werden bei 100° wieder fest u. sintern bei 140°, 
ohne wieder zu schm. Durch 30-std. Kochen mit 48%ig. HBr wird aus I  die 
CN-Gruppe abgelost. Die entstandene Base (III) wurde ais Goldsalz, CI5H24N90- 
Br*HAuCl4, isoliert, hellgelbe Flocken vom F. 147—150°. — Im Gegensatz zum 
BrCN yermag Chlorkohlensdureester beim Lupanin keine Ringsprengung herbei- 
zufuhren. — Bei der Zn-Staubdest. erhalt man neben bas. Prodd. auch einen 
KW-stoff yom Kp.u  118—125° mit 88,1% C u. 11,11% H, der moglieberweise mit 
dem bei der Kalischmelze gewonnenen Prod. mit 87.87% C u. 11,39% H ident. is t 
Der bas. Anteil lieferte bei der Dest. unter 14 mm Druck 3 Fraktionen: 1. 85—96° 
(3,5 g), 2.160—164° (4 g), 3.210—220° (9 g). 1. ist eine leicht bewegliche, widerlich 
rieehende FI., die an der Luft bald braun wird. Kp.;55 150—151°. Ist hochst-
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wahrscheinlich u-Athylpyńdin. Pikrał, C,H9N-C0H2(N02)30H, aus A. gelbe Prismcn,
F. 139—140°. Die 2. Fraktion lieferte fast die gleichen Analysenzahlen wie die 1., 
zeigte jedoch doppeltes Mol.-Gew. Jlg-Salz, CuHi8N2.2IIgCl2, aus alkoh. Lsg.; 
zers. sich von 91° an. Fraktion 2 diirfte ident. sein mit dem bei der Kalischmelze 
erhaltenen bas. Anteil. Die 3. Fraktion war unyeriindertes Lupanin.

y  CH„ CH------- CH
CH2----- N----- ĆH ĆH------i -

CHS—Ćh 2 ĆHj— CH CH,,
Die Gewinnung von «-Athylpyridin bei der Zn-Staubdest. des Lupanins spricht 

dafiir, daB in dieser Base mindestens ein a-substituierter Piperidinring mit tertiSrem 
N yorliegt, etwa gemiiB Formel IV. Damit steht die Resistenz des Lupanins beim 
Hofmannschen Abbau sowie gegenuber Chlorkohlensaureester im besten Einklang. 
Da das V. eines N-Methyls weder durch die Kalischmelze, noch durch die Zn- 
StaubdeBt., nochsdurch den Hofmannschen Abbau wahrsclieinlich gemaclit worden 
ist, nehmen Vff. an, daB die relatiy langsame Abspaltung von CH3J  bei der Zeisel- 
schen Best. auf dem Vorliegen der Gruppe: —C—O—CHj—)C— beruht, aus der 
erst durch die Einw. der HJ eine Methoxylgruppe hervorgeht. Vff. stellen schlieBlich 
fiir das Skelett des Lupanins Formelbild V auf. (Arcli. der Pharm. 263. 3—12. 
Berlin, Pharmazeut. Inst. der Univ.) Oh l e .

Max und Michel Polonovski, Uber die Oxeseńndeńvate. (Vgl. C. r. d. 1’Acad. 
des sciences 180. 73; C. 1925. I. 1087.) Da die Verbb. der ^-Geneserinreilie 
Deriw. des Oxindólś sind, so wahlen Vff. fiir dieselben die Vorsilbe „Ox“. — 
Ckceserolen (I.) gibt ein gelbes, an der Luft sich rotendes Pikrat, F. 215°. I. nimmt 
bei der Hydrierung (-}- Pd) leicht 2H auf u. geht in Hydrooxeserolen, CI2Hl60 2N 
(II.),' F. 200°, iiber, das inA. leichter 1. ist ais I. — Das Jodmethyłat des Oxeserethol- 
methins ('ip-Geneseretholmethins) (III.) spaltet sich bei ca. 200° im Yakuum in N(CH3)3, 
HJ u. Oreserolenathylather (nach I.), F. 00°, der schon friiher (Buli. Soc. Chim. de 
France [4] 23. 335; C. 1919. I. 740) auf anderem Wege erhalten wurde. Die von 
S ted m an  u. B a r g e r  (Journ. Chem. Soc. London 127. 247; C. 1 9 2 5 .1. 2004) unter 
der Bezeichnung Dehydroeseretholmethin beschriebene Verb. u. die aus derselben 
durch Hofmannschen Abbau erhaltene Verb. sind ident. mit ^-Geneseretholmethin 
u. Oseseroleniithyliither. — Der Ubergang von der Eserin- zur Oxeserinreihe laBt 
sich durch die yerschiedensten Oxydationsmittel (J, Br, Hs0 2 usw.) yerwirklichen. 
Mit iiberschUssigem H20 2 liefert Eseretholmethin auBer Oxeseretholmethin auch das 
Aminoxyd diesćr Base (IV.), F. 60°, u„ —  —38°, 11. in W., von dem sich ein gut

--------\ -------------------------------r /C H 8 V ____ p^-CH,
1  I . | |  ] c h : c h 2 f n T l ^ ^ H ,  |TvTlc <  . . . .
O !\ / ' c0  A > °  A > °  o ^ s o ,

n -c h 3 n -c h 3 n -c n 3
CH3 \  n /C H

•CH2.N(CH3),C2H6° ‘|'1i l ]'| |C < CH2-CH2.(CH3)3J  ^ i] T T |c< c h 32
U J k / - '00 Ó

n -c h 3 n -c h 3
krystallisiertes Chlorhydrat, F. 198°, gewinnen laBt. Von Zn u. HC1 wird IV. zu 
Oxeseretliolmethin reduziert, yon S02 zum groBten Teil in V. iibergefiihrt, F. 193 
bis 194° (Zers.). Diese Verb. zerfiillt mit W. sehr leicht in H2S04 u. Oxeserethol- 
methin. Analoge Aminoxyde geben Oxeserinmethin u. Oxeserolinmethin. — Ob der 
bas. Ring in den Verbb. der Eserinreihe ein Piperidin- oder wahrscheinlicher ein 
Pyrrolidinring ist, soli auf synthet. Wege entschieden werden. (C. r. d. l’Acad. 
des sciences 180. 1273—75.) L in d enbaum .

13*
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A. Blanchetiere, Die Entwieklung unserer Kenntnisse iiber die chemische 
Struktur der Eiweifskiirper. Yortrag vor der Socićte de Chimie biologiąue. (Buli. 
Soe. Chim. Biol. 7. 218—30.) Ó h le .

E. Biochemie.
E 2. Pflanzenchem ie.

Y. M urayama und K. Shinozaki, Die Bestandteile der Kawa-Kaioa. I. Kon- 
stitution der Kawasaure. Die von Murayama u. Mayeda (Journ. Pharm. Soc. 
Japan 1921. Nr. 477. 2; C. 1922. I. 414) erhaltene Kawasiiure C,6H10O6 liefert mit 
wss. KOH bei 100° eine Yerb. C14H190 3 oder richtiger wolil C14H,40 3, mit der viel- 
leicht das von B orsche u. R oth  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 54. 2229; C. 1921. III. 
1431) ais Kawasiiure beschriebene Prod. ident. ist. Diese gibt bei Erwiirmen mit 
verd. HsS04 Cinnamalaceton, das auf demselben Wege oder auch durch Dest. unter 
vermindertem Druck auch dirckt aus Kawasaure gewonnen werden kann. Vff. 
nehmen fiir Kawasiiure Formel I., fiir das mit KOH entstehende Prod. II. oder
III. an.

C6Hs• C H : CH• C H - O - C I I • OCH3 C8H5• C H : CH • C H -0  -C H  • OCH3
I. iHj-CO-ÓH-COOH II. CHa • CO • Óh 2

C„H5-C II: CII-CII—O—C-OCIT, Kawasaure, C^H^Oj (L), hat nach Um
i li .  ÓH -CO-Óh krystallisieren aus absol. A. F. 87°, [a]„M =

—40° (in 10°/o*g- alkoh. Lsg.). — Yerb. CuR le03 
oder CltH lt03, gelbliche krystallin. Substanz (aus Aceton), F. 175—177° (Rohprod. 
hat F. 164°), 1. in h. Na2C03-L3g., aus der bei Erkaltpn krystallin. Na-Verb. aus- 
geschieden. Entlialt 1 OCHs. (Journ. Pharm. Soc. Japan 1925. Nr. 516. 11—13. 
Tokyo, Dep. of Home Affair.) Spie g e l .

Eikichi Hiratsuka, U ber das Yorkommen von Tryptophan in Seidenfibroin. 
Yerschiedene Seidearten geben positive Tryptophanrk. Nach Hydrolyse mit h. 
6,25%ig. Barytlsg. konnte nach dem iiblichen Yerf. das Tryptophan auch krystalli- 
siert iu der d,l-Form isoliert werden. Gewohnliche Zuchtseide enthielt 0,6°/0, 
Chines. Tussaliseide 2,24“/0 u- Yamamaiseide 2,22°/0. (Biochem. Ztschr. 157. 46 bis 
49, Tokio, Dep. of Agricult. & Commerce.) G u g g en h e im .

T. U kai und S. M orikawa, Hydrolyse des Eiweifistoffes von Buchweizen. Das 
EiweiB wurde aus selbst hergestelltem Buchweizenmehl mit 2%ig. NaOH-Lsg. aus- 
gezogen u. durch Essigsiiure gefiillt. Auf Trockensubstanz bezogen, enthielt es 
13,46% N, davon Humin-N 0,44, NH3-N 8,71, Hexonbasen-N 27,76, Monoamino- 
siiuren-N 60,48%- Bei Hydrolyse nach E. F isch ebs Verf. ergaben sich Glyciu
0,04, Alanin 0,91, Yalin 3,70, Leucin 4,42, Phenylalanin 2,51, Prolin 2,38, Glutamin- 
siiure 7,38, Tryptophan 1,45%- (Journ. Pharm. Soc. Japan 1925. Nr. 516. 14.) Sp.

A. v. Lingelsheim , Uber einen chlorophyllartigen, griinen Farbstoff aus den 
Flores Pńmulae. Die Flores Primulae enthalten einen gelben Farbstoff, der sich 
beim Trocknen grun yerffirbt, eine rote Fluorescenz zeigt, gegen Licht unbestiindig 
ist, mit Siiuren gelb gefiirbt u. im roten Teile des sichtbaren Spektrums ein Band 
zeigt. Der Farbstoff erweist sich ais Korper von ausgesprochenem Chlorophyll- 
charakter, ist aber durch seine Loslichkeit in W. u. Unloslichkeit in A. oder Bzn. 
yerschieden. Er ist nicht durch Mitwrkg. lebender Chloroplasten entstanden, 
sondern wahrsclieinlich durch Enzyme. (Arch. der Pharm. 263. 121—22.) D ie tz e .

J. A. H all, Glucoside der Nabelorange. Die sich auf dem Endocarp vou 
Apfelsinen, die am Baum kiinstlich gefroren sind, abgeschiedenen Krystalłe er- 
wiesen sich ais Hesperidin. Auch der filtrierte Fruchtsaft von Apfelsinen, dem 
zur Konseryierung 0,2% Na-Benzoat zugesetzt war, scheidet im Laufe melirerer
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Wochen dieses Glucosid ab. — Aus dem bei 60°/20 mm getrockneten Endocarp n. 
reifer Apfelsinen wurden durch Extraktion mit sd. CHsOH (Soxhlet) neben 
Hesperidin eine ihm nahe yerwandte Substanz vom F. 236—237°, ferner ein Prod. 
vom F. 253—254° sowie betrachtliche Mengen von Glucose erhalten. Vf. glaubt 
daher, daB das in W. swl. Hesperidin nicht ais solches im Fruchtsaft yorkommt, 
sondem in Form 1., leicht hydrolysierbaren Glucoseyerb. Wahrscheinlich spielt 
das Hesperidin u. die verwandten Phenolglucoside in der Physiologie dieser 
Pflanzen die Rolle eines Glucosetransporteurs. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 
1191—95. San Dimas [Cal.], Cal. Fruit Growers Exch.) Oh l e .

Sankichi Takei, Uber Rotenon, ein wirksamer Bestandteil der Derrisiourzel 
[Derris ellipłica Benth.]. Das aus der Wurzel von Derris elliptica Benth. durch 
organ. Losungamm. extrahierbare Rotenon, CI0HI8Os, oder Tubutoxin (vgl. K ariyone 
u. Atsumi, Journ. Pharm. Soc. Japan 1923. No. 491, 6; C. 1 9 2 3 .1 .1399) konnte durch 
Extraktion mit A. oder A. in einer Ausbeute von 1,5—6% des Kohmaterials er
halten werden.-/^Tafeln oder Nadeln, F. 163°, geruch- u. geschmacklos, 1. in organ. 
Loaungamm., unl. in W. u. verd. Sauren, 1. in Alkalien mit gelber Farbę. Die 
alkoh. Lsg. reduziert Fehlingsche Lsg. u. ammoniakal. Ag-Lsg. Minimal letale 
Doais pro 100 g Ratte bei subcutaner Darreichung 0,00125 g. P h e n y lh y d ra z o n  
C19H,8O4C0H6Na, F. 242—245°. Methosylzahl l l/»- Mit konz. HjS04 entsteht ein 
isomeres Rotenon, C,eIIi80 6, farblose Nadeln, F. 177—178°, ungiftig fur weiBeRatten. 
Ein weiteres Isomeres des Rotmons vom F. 209—210° entsteht beim Erhitzen mit 
alkoh. Kali u. Durchleiten yon Ha. Nadeln, wl. in A., 1. in Bzl. u. Chlf., wl. in
A. u. A., unl. in W.', 1. in li. Eg. mit griiner Farbę, reduziert ammoniakal. Ag-Lsg., 
ungiftig. Mit Ozon entsteht aus Rotenon ein unbestfindiges Perosyd, das beim 
Kochen mit W. bis zu OxalsSure abgebaut wird. Mit Diazomethan B. eines amorphen 
Prod. vOm F. 116—118°, das mit H J kein Methoxyl abspaltet. Mit (CH3C0)30  ent
steht ein Lacton Clsi / 1605, B. auch bei Einw. von HjCrO., bei ca. 50° auf Rotenon, 
gelbe Nadeln, F. 232—233°. L. in A. u. Eg., reduziert ammoniakal. Ag-Lsg. beim 
Erwarmen; 1. in alkoh. Kali u. konz. HaS04. — Rotenonon, C17HI4Os, beim Erhitzen 
von Rotenon mit II2Cr04 in esaigsaurer Lag., gelbe Nadeln, F. 298°. L. in A. u. 
Eg., reduziert ammoniakal. Ag-Lsg., nicht aber Fehlingsche Lsg. Sublimation bei 
260°. L. in Alkali u. konz. I12S04 mit gelbroter Farbę. Oxysaure Cl7S 1&Oa, ent
steht aus Rotenonon mit alkoh. Kali. Farblose Prismen, F. 250°, U. in A. u. A., 
ammoniakal. Ag-Lsg. wird nicht reduziert. Mit FeCl3 Rotfiirbung. Mit Eg. +  Zn
B. yon C„lfia05, farblose Nadeln, F. 198°, leicht oxydabel. Beim Yerseifen mit 
alkoh. Kali entBteht aus Rotenon eine Sdure CmR i0Os (?), wahrscheinlich eine Phenol- 
carbonsaure mit ungesatt. Seitenkette, Nadeln, F. 128—129°. YiolettfSrbung mit

F. 182°, 1. in h. W. Sublimation bei 150—160°. Mit FeCl, tiefblau. Ca- u. Ba- 
Salz, Tafeln, F. 220—230°. Nitroderiv. C9H90 3.N 0a. Au8 RotensSure mit konz.

gelbe Nadeln, F. 168°. Rotensaure entsteht auch unmittelbar bei der Kali- 
schmelze yon Rotenon oder Rotenonon. (Biochem. Ztschr. 157. 1—15. Tokio, 
Univ-) G u g g en h eim .

G. F. Ju ritz , Ergdnzende Mitteilungen iiber die wirksamen Stoffe siidafrikanischer 
Pflanzen. (Vgl. Chem. News 126. 67; C. 1923. I. 1603.) Aus der Wurzelrinde 
von Elaeodendron Croceum konnte eine fiirbende Substanz in Form eines Glykosids 
u. Spuren eines Alkaloids isoliert werden. — In Cotyledon Wallichii Harv. konnte

CH, Fe Cl,, addiert Br aus ilth. Lsg. 
Bei Kalischmelze entsteht daraus 
Rotetisaure, wahrscheinlich ein Iso: 
meres der Oxymesitylensaure yon 
der Formel I. oder II., Nadeln,
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kein Alkaloid u. kein Glykosid, im Bleiacetat-Nd. nur Spuren eines Glykoaids nach- 
gewieaen werden. (Chem. News 130. 225—26.) J u n g .

Carl G. Schwalbe, Chemische Untersuchung des Holzes einer alten Amatigeige. 
Vf. stellt die Ergebnisse der Unters. von deutschem u. italien. Geigenholz u. Balsam- 
fichtenholz in Vergleich zu denen von der Amatigeige (vgl. Schw albe u. B ec k er , 
Ztschr. f. angew. Ch. 33. 272; C. 1921, II. 381). Der Unterschied im A.-Bzl.-Extrakt 
ist durch das Alter des Amatiholzes bedingt. Der geringere Ligningehalt der 
Amati ist yielleicht durch das Beizen mit Salzlsgg. zu erklaren, woher -auch der 
hohere Aschengehalt riilirt. In der Asche war MgCl nicht nachzuweisen; sie be- 
stand yorwiegend aus Ca-Salzen. Die Behandlung mit Salzlsgg. fuhrt ein rasches 
Altern des Holzes herbei, nimmt ihm die Quellfahigkeit u. lockert den Zellverband. 
(Ztschr. f. angew. Ch. 38. 346—48. Eberswalde.) J ung .

A. Goris und M. M etin, Uber die chemische Znsammensctzung eines Basłards 
aus Aconitum anthora L. und A. napellus. (Vgl. C. r. d. 1’Acad. des sciences 180. 
968; C. 1925. I. 2384.) Nachdem gcfunden worden war, daB Aconitum anthora 
u. A. napellus sich nicht nur hinsichtlich ihrer anatom. Struktur, sondern auch der 
Natur der in ihnen enthaltenen Alkaloide yoneinander untersclieiden, war es von 
Interesse, einen Bastard aus diesen beiden Pflanzen zu untersuchen. Dersclbe, den 
Vff. nach dem Entdecker seines Standortes „Bastard Kandou“ nennen, gleicht 
auBerlich dem A. napellus, ist aber strukturanatom. von ihm verschieden. Die ge- 
trocknete u. gepulverte Pflanze lieferte 0,0151°/o Alkaloide, die in die Sultate iiber- 
gefiihrt u. an Meerschweinchen erprobt wurden. Die Verss. zeigten, daB ein Ge- 
misch von Anthorin bezw. ps-Anthorin u. Aconitin vorliegt. Letzteres wurde auch 
an dem eigentumlichen Prickeln auf der Zunge erkańnt, seine Menge dUrfte 2—5% 
des Gemisches betragen. (C. r. d. l'Acad. des sciences 180, 1282—84.) L in d en b a u m .

E ,. P flanzenphysiologie. B akterio logie.
A. Curini G alle tti, Einfluji des Perisperms auf die Entmcklung des Embryos

und sein Ersatz durch Nahrlosungm. Yerss. mit Bohnen ergaben, daB die Ent-
fernung des Perisperms vom keimenden Samen die Entw. des Keimlings in un- 
gunstiger Weise beeinfluBt. Man kann die Schiidigung durch Einlegen des nackten 
Samens in Zuckerlsgg. (Saccharose u. Glucose) beheben. Mannose u. Galaktose 
iiben diese Scliutzwrkg. nicht aus. (Arch. Farmacologia sperim. 38. 185 — 91. 
Modena.) G r im jie .

E rnst Lehmann, Keimungsversuche mit Samen von Lythrum Salicaria. Be- 
lichtungsverss. u. EinfluB sehr achwacher HCl-Mengen auf die Keimungsenergie. 
In letzterem Palle wird die Keimung im Dunkeln durch 0,001—0,005 n. HC1 nicht 
unerheblich gefordert. Beziiglich Belichtung gilt bei 31° das Produktgesetz. Bei 
unterschwelliger Belichtung fiihren die einzelnen Belichtungen unterbrochen durch 
Dunkelperioden steigender Lange zunachst zu gleichemj apater zu groBerem Erfolge 
ais die Dauerbclichtung mit gleichen Lichtmengen, bis die Wrkg. der Einzel- 
belichtungen wieder auf die Wrkg. der Dauerbelichtung u. schlieBlich unter diese 
lierabsinkt. Die Auffassung, daB daa Licht auf daa Innere des Samena, nicht auf 
die Samenachale wirkt, gewinnt an Bedeutung. — Kurvenzeiclinungen von Produkt- 
kurven bei 25° bezw. 28° bezw. 31° in der Quelle. (Ber. Dtsch. Botan. Ges. 42. 
55—60. 1924.) G ro szfeld .

Em ile E. T erroine, S. Trautm ann und R. B onnet, Quantitatives bioener- 
getisches Gcsetz der Kohlenhydratbildung auf Kosten der Eiwcifisto/fe und Fette 
bei Pflanzenstoffen. Durch Verss. an verachicdenartigen Samen gelangen Vff. zu 
der Festatellung, daB beim Ubergang yon EiweiBstoffen in Kolilenhydrate ein Yer- 
lust von 35% der umgewandelten Energie eintritt, beim Ubergange von Fetten 
ein solcher von 23°/,. Der letztc Wert stimmt nahe mit dem von Z untz bei der
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B. von Zucker aus Fetteu berechneten (24%) uberein. (C. r. d. l’Acad. des sciencea 
180. 1181—83.) Sp ie g e l .

P. Boyaen Jem en, Studien iiber den genetischen Ziisammenhang zwischen der 
normalen und intramolekularen Atmung der Pflanzen. Vf. bestimmt den Quotienten 
C2H60H/C02 bei normaler u. intramolekularer Atmung von Keimbliittern der Erbse, 
Wurzeln von Daucus carota, Kartoffeln, BISttern von Tropaeolum majus, von Sinapis- 
keimpflanzen u. verschiedenen Trauben u. folgert aus der Unters., daB die hoheren 
Pflanzen den Zucker auch direkt oxydieren konnen. Pflanzen mit kriiftiger intra
molekularer Atmung sind widerstandafahiger gegen einen yoriibergehenden Mangel 
an Oj ais solche mit achwacher intramolekularer Atmung. Es ist wahrscheinlich, 
daB die intramolekulare Atmung teilweiae auch bei Ggw. yon 0 2 fortdauert u. daB 
bei Pflanzen mit kriiftiger intramolekularer Atmung die normale Atmung entweder 
auaachlieBlich oder teilweiae . durch Osydation von Zwischenprodd. der erateren 
zuatande kommt. (Kong. Danake Vidensk. Meddelser. 4. Nr. 1. 1—34. 1923.) T rEn e l .

H. Lagatn und L. Mannie, Lineare Beziehung zwischen den sukze$.ńven Mengen 
von Phosphorsauęe und Stickstoff, die im wohlgenahrten Weinblatt enthalten sind. 
Es ergeben sich ganz uh nl i che Beziehungen wie zwischen dem Gelialte an Ca, Mg 
u. K (ygl. C. r. d. l’Acad. des sciences 179. 782. 932; C. 1925. I. 101. 1434). Es 
scheint daher bei der gut ernahrten, ertragreichen Pflanze die Entw. der phyaiol. 
Vcrh;iltnisse bzgl. der Fertilisatoren im Blatte gewissen, sehr einfachen Gesetzen 
zu folgen. Das sich ergebende Optimalyerhaltnis kann ais Anhalt dienen, um bei 
mangelhafter Emahrung u. schwachem Ertrag auf Mangel oder UberschuB eines 
Erniihrungabestandteils im Verhaltnis zu den anderen zu schlieBen. (C. r. d. l’Acad. 
des sciences. 180. 1179—81.) Spie g e l .

Erw in F. S m ith , Die Bakterienkrankheiten der Pflanzen. Kurzer AbriB der 
Entw. des Studiums der bakteriolog. Pflanzenkrankheiten u. Uberblick iiber die 
Ergebnisse der eigenen Unterss. u. die beim Studium der Pflanzenkrankheiten ge- 
brauchlichsten bakteriolog. Methoden. (Rey. gen. des Sciences pures et appl. 36. 
134—39. Washington, U. S. Dep. of Agric.) B e r ju .

A. Danilow, Zur Frage nach der Pigmentbildung bei den Pilzen. Vf. benutzte 
zu seinen Versa. Kulturen yon Isaria yireacens. Er konnte zeigen, daB die Pigment
bildung sowohl vom Subatrat wie auch vom Licht abhiingig ist. Erstere bilden 
sich im Dunkeln auf Substraten von bestimmter Zus. Letztere sind ausschlieBlich 
Prodd. photochem. Rkk. Die Menge dea N im Nahnnedium beatimmt die Menge 
dea Pigmentes. Je weniger N desto mehr Pigment Steigerung des N-Gehaltes im 
Substrat yerlangsamt die Pigmentbildung oder hebt dieselbe ganz auf. Die atSrkste 
Wrkg. zeigen Ammonsalze u. Pepton, Aminosauren halten die Pigmentbildung am 
wenigsten auf. Mg stimuliert dieselbe, Li unterdriickt die Pigmentbildung, Na iat 
ohne Wrkg. Die stimulierende Wrkg. der PhosphorsSure unterliegt keinem Zweifel. 
Temperatursteigerung iiuBert sich in der beschleunigten B. yon gelbem Pigment. 
Die in der Dunkelheit farblos wachsenden Kulturen werden unter dem EinfluB 
des Lichtes rosa, orange u. orangerot gefarbt. Yon den Zellen der Isaria yireacens 
werden 7 Pigmente gebildet.. Einzelheiten sind im Original einzusehen. (Ber. Dtsch. 
Botan. Ges. 43. 27—33. Leningrad, Botan. Garten.) Brahm.

W. Ariatowsky und E.. H oeltzer, Ein neuei• Nahrboden zur Kulłivierung der 
Spirochaełe Obermeieri. Gehirn yon Kaninchen oder Bind wird in Stuckchen yon
0,5—1 ccm in Bohrchen mit einigen ccm phyaiol. NaCl-Lag. gebracht, im Auto- 
klayen 15 Min. bei 120° sterilisiert. Vor Beimpfung wird die NaCl-Lsg. durch 
8 ccm frisches Pferdeserum ersetzt u. der fl. Nahrboden mit Paraffinol iiberschichtet, 
nach Impfung bei 35° bebriitet. Die Spirochfite entwickelt sich auf diesem Nahr
boden viel reichlicher ais auf friiher benutzten u. ohne daB period. Uberimpfung 
siuf andere Nahrboden erforderlich ist. Die pathogene Wrkg. fiir weiBe Mause
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bleibt dabei erhalten. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. I. Abt. 94. 448—52. 
Kasan, Univ.) Spie g e l .

Shinnosuke K im ura, Uber Schleimbildung bei Bakterien unter dem Einflussc 
von Bakteriophagen. Die zuerst yon Bordet u. Ciuca (C. r. soc. de biologie 83. 
1293; C. 1921. I. 224) erwfihnte Verschleimung von Colibacillen unter EinfluB ge- 
wisser Bakteriophagen wurde niiher untersucht. Der Sclileim hat den Charakter 
eineB Sekretionsprod. Die schleimigen Kolonien lassen sich auf bakteriophagen- 
freiem NShrboden zuniichst weiterziichten, schlagen aber friiher oder spiiter in die 
nichtschleimige Ausgangsform zuriick. Damit geht auch die Unempfindlichkeit 
gegen Bakteriophagen, die nicht nur gegen den die Yerschleimung yerursachenden, 
sondem gegen alle Colibakteriophagen bestand, yerloren. Der in Fil. 1. Schleim 
liiBt sich frei von Bakterien u. Bakteriophagen gewinnen, hemmt dann die Wrkg. 
von Bakteriophagen in unspezif. Weise, yermag aber nicht die Vermehrung von 
zugleich mit n. Bacillen eingebrachten Bakteriophagen aufzulialten. Verschleimte
Bacillen geben an sich keinen AnlaB zur B. von Bakteriophagen. (Ztsehr. f.
Immunitiitsforsch. u. esper. Therapie I. 42. 507—24. Prag, Dtsch. Univ.) Sp ie g e l .

3t. Bruynoghe und W. Mund, Die bestrahlten Mikroben und der Bakteriophage. 
Im Gegensatze zu den Mikroben (vgl. C. r. soc. de biologie 92. 211; C. 1925. I. 
1753) yerliert der Bakteriophage durch Bestrahlung mit Ra-Emanation die Fahigkeit 
zur Vermehrung nicht. (C. r. soc. de biologie 92. 464—65. Louvain, Lab. de
baetćriol.) Sp ie g e l .

E. Anbel und J . Salabartan, Der Mećhanismus der Wasserstoffbildung auf 
Kosten der Glucose durch den Bacillus coli. Nach den yorliegenden Unterss. findet 
bei Zuchtung yon Bac. coli in Ringerlsg. mit u. ' 200/oo Glucose in
Ggw. von CaC03 die Zerlegung nach der Gleichung CoH^O,, =  CIl3-COOH +  
CjIIjOH -f- 2 C02 -f- 2Ha statt. A. u. Essigsiiure entstehen nach N eu ber g  aus 
2 Moll. CH3 'CHO. Da hierbei kein Ha cntsteht, muB man dessen B. auf hoherer 
Stufe erwarten. Ais Vorliiufer des Aldehyds kommt Brenztraubensaure in Betracht, 
die auch gelegentlich in den Kulturen, besonders bei aeroben, naehgewiesen werden 
konnte. Diese kann aus Glucose nur nach der Gleichung C6Hia0,j =  2 CII3-CO• 
COjH 2II3 -f- 12000 cal entstehen, also nach einem wahren Oxydationsvorgang 
unter Entbindung von H„ ohne H-Acceptor. (C. r. d. l’Acad. des scienees 180. 
1183—86.) Sp ie g e l .

Florence B. Seibert, Die Ursaćhe vieler Fiebererscheinungen nach intravendsen 
Injektionen. I. Bei Kaninchen erzeugt dest. W. oft Fieber, wenn es intravenos in- 
jiziert wird. Frische Dest. des W. beseitigt die Fieberwrkg., die durch bakterielle 
Prodd. heryorgerufen wird. Die in Frage kommenden Bakterien siiuern Milch, ge- 
horen zur Gruppe der nicht chromogenen Bakterien. — Der fiebererzeugende Stofł’ 
wird leicht beim Kochen in saurer oder alkal. Lsg. zerstort. Er kann im Vakuum 
konz. werden, enhfiltN. — Man kann Tiere anaphylaktisch dagegen machen; auch 
Agglutinine werden gebildet. — Meerschweinchen u. Mituse reagieren wie Kaninchen, 
Menschen auf 80—100 ccm. (Amer. Journ. Physiol. 71. 621—51. Chicago.) MC ll e r .

Jan e t M. B oum  und Florence B. Seibert, Dic Ursąche viełer Fiebererscliei- 
nungen nach intravenosen Injektionen. II. Die Bakteriologie in 12 Proben destillierten 
Wassers. (Vgl. yorst. Ref.) Die fiebererzeugenden Bakterien gehoreu zur Gruppe XI 
(Gelatine nicht yerfliissigt, Alkalibildung in Milch, schwach wirksam): Bac. pinnatus, 
solitarius candicans, refractum, tiogense; X (Coliarten ohne Indolbildung, ohne 
Gaabildung in Zucker. Gelatine nicht yerfliissigt, Siiurebildung in Milch, stark 
wirksam): Bac. punctatus, lacticus, formicus. Gruppierung nach J ordan (Journ. 
Hyg. 3. 1. 1903). (Amer. Journ. Physiol. 71. 652—59. Chicago.) M ul ler .
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E 6. T ierphysiologie.
A. C. Ivy und A. J. Javois, Beitrage zur Physiologie der Magensekretion. IV. Die 

Reizung der Magensekretion durch hydrolysierte Eiiueifihdrper. Die Magensaft- 
absonderung wird angeregt durch Einfuhrung von den Verdauungsprodd. aus Fett, 
Kohlenhydraten, von Aminosauren u. Pepton in den Darm. — Dasselbe bewirken 
nach Einfuhr durch Mageńsonde: Fleisch, Saure, hydrolysiertes oder durch Pan- 
kreatin yerdautes Casein. Auch die Sekretion im entneryten Magenblindsack wird 
angeregt. Atropin (1 mg), subcutan gegeben, hebt diese lleizwrkgg. auf. — 50 ccm 
Gastrin per os geńommen wirken stark safttreibend. Die liydrolyt. Verdauungs- 
prodd. von Fleisch u. Casein wirken subcutan eingefiihrt nicht, dagegen yom Darm 
aus auf den Magen. (Amer. Journ. Physiol. 71. 583—90. Chicago.) M O lle r .

A. C. Ivy  und A. J. Javois, Beitrage der Physiologie der Magensekretion. V. Die 
Reizung der Magenseb-etion durcli Aminosauren. (Vgl. vorst. Ref.) Von den zahlreichen 
untersuchten Aminosauren wirkt nur fi-Alanin sehr stark Magensaft treibend, weniger 
Glykokoll u. Oysteinhydrochlorid, doch auch diese nicht nach subcutaner Zufuhrung 
u. stets mit einer~z^emlieh langen Latenzzeit. Unwirksam waren: a-Alanin, Tyrosin, 
Leucin, Phenylalanin, Asparagin, n. Leucin, Arginin, Tryptophan u. Asparagin- 
saure. — In dem Hydrolyse-Verdauungsgemisch yon Casein miissen andere, yiel 
wirksamere Prodd. enthalten sein. — Polypeptide, Aminosiiuren u. Aminę diirften 
kaum bei der n. Darmyerdauung die „Secrctine“ sein. (Amer. Journ. Physiol. 71. 
591—603. Chicago.) M O lle r .

A. C. Ivy und A. J. Javois, Beitrage zur Physiologie der Magensekretion. VI. Die 
Reizung der Magensekretion durch Aminę und anderę Stoffe. (Vgl. yorst. Ref.) In den 
Magen direkt eingefiihrt regen dieMagensaffcibsonderung an : Histamin, 3,4-Biliydroxy- 
phenylathylmethylamin („Ępinin“), die HCl-Verbindungen yon C2H.,NH2, CH3NH2 
C2H5-CH3NH2, ferner i-Amylamin, Amylamin, Pyrrolidin, i-Propylamin, Cholin,HCl- 
Betain, Sarcosin, ft-Milehsaure, fi-Chlorpropionsaure, PUcrinsaure, ClLfiU, C1IC13, 
A., Skatol. — Intrayenos injiziert wirkt auch 0,0027 mg Histamin pro kg Hund, 
weniger u. unsicher Adrenalin. Subcutan wirkten: Histamin, Epinin, C2H5-CH2NH2. 
HC1, Cholin, Pikrinsaure. — In der Darmschleimhaut werden ziemlich groBe Dosen 
ihrer Wrkg. beraubt. — Per os oder subcutan zugefuhrt sind unwirksam: Glucosamin, 
Tyrambi, Malonsaure, Pyruvinsaure, IICl-Guanidin -, bisweilen bewirkt Adrenalin 
per os Magensaftabsonderung. — HCl-NH2OH hemmt (per os). — HCl-Cholin bat 
eine Latenzzeit ahnlich wie „Gastrin11. Es wirkt via Darmschleimhaut auf den 
Magen. (Amer. Journ. Physiol. 71. 604—20. Chicago.) M O lle r .

Toshitane Matsuyama, Uber den Einjluji der rektalen Alkalizufuhr auf die 
Magensaftsekretion. Klystiere von 100 ccm 1—5°/0ig. NaHCOs-Lsg. kurz oder 
mehrere Stdn. vor dem Essen yeriinderten die Magensaftsekretion nicht; eher war 
der Sauregelialt groBer ais zuyor. — Ebensowenig setzten Tropfklystiere von 
500 ccm l,5°/0ig. Lsg. von NallCO, die Aciditat des Magensaftes herab. — Im 
Gegensatz zu den negativen Befunden am Menschen setzte Alkalizufuhr bei Hunden 
mit isoliertem kleinen Magen dessen Aciditiitsabsondcrung etwas herab, doch ist 
die Wrkg. auch indiyiduell recht yerschieden groB. (Joum. Biochemistry 4. 199 
bis 223. 1924. Tokyo.) M O lle r .

Eloise Parsons, Jlistamin, ein Bestandteil von Sekretinpraparaten. Sekretin 
aus der Duodenalschleimhaut des Hundes enth&lt Histamin nicht in physiolog. wirk- 
samer Menge. Die Wrkg. von Sekretinpriiparatcn auf Blutdrucksenkung u. Sekretion 
hiingt nicht yon ihrem yermeintlichen Histamingehalt ab. Histamin ist bestSndiger 
ais Sekretin; dieses ist durch Phosphorwolframsaure nicht fallbar, n. 1. in Amyl- 
alkohol. — Histamin wirkt st&rker blutdrucksenkend u. weniger sekretionssteigernd 
ais Sekretin. — Bei der Resorption aus der Duodenalschlinge werden beide yer-
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iindert. Die Sekretinwrkg. vom Duodenum aus scheint nicht dem n. physiolog. 
Vorgang zu entsprechen. — Da Sekretinpriiparate ihre sekretor. Wrkg. yerlieren, 
ohne daB die Blutdrucksenkung ausbleibt, liegen entweder 2 verschiedene Stoffe 
oder einer in verschiedenen Stadien yor. (Amer. Journ. Physiol. 71. 479—501. 
Hull Labb.) M C lleb .

B. Y. Anrep, Joan L. Lush und M. Grace Palmer, Beobaćhtungen iiber 
Pankreasabsonderung. Bei langdauernder Pankreasabsonderung infolge von Sekretin- 
injektion nimmt Trypsin mit Enterokinase, Amylase u. Lipase paralląl ab. Die 
Driise ist aber nicht fermentarm geworden. Pilocarpin erzeugt noch fermentreiches 
Sekret. — Nach einer Ruhepause wird wieder besonders fermentreicher Saft ab- 
gesondert, auch nach Atropininjektion oder Vagusdurchschneidung. Es scheint, daB 
die Abnahme an Ferment von der Blutzufuhr zum Pankreas u. dem Allgemein- 
zustand des Tieres abhiingt. — Die Lipasewrkg. muB in gepufferter Lsg. best. 
werden: 5 ccm 1% >g- frisch bereitete Lsg. yon Glycerintriacetat, 5 ccm Phospliat- 
gemisch von p H 7,8—8,0, 8 Tropfen 0,02°/oig. Lsg. von Phenolrot, 3 ccm Pankreas- 
saft. Messung der Zeit, bis pfu] 7,0 erreicht ist. (Kolorimetr. Yergleich.) In 
ungepufferten Mischungen wird die Wrkg. der Lipase durch die H-Ionen innerhalb 
weniger Minuten zerstort. (Journ. of Physiol. 59. 434—42. London.) M O lleh .

A. J. Carlson, L. Hektoen und B,. Schulhof, Versuche, auf experimentellem 
Wege die Ausfuhr von Tłiyreoglobulin aus der Schilddriise zu steigern. Mittels 
Praecipitinrk. gegen Thyreoglobulinantiserum wurde der Gehalt des Blutes der 
Schilddriisenyene an Sehilddriiscnsekret gepriift. Massage der Schilddriise ver- 
mehrte yoriibergehend die Sekretausfuhr. Beizung des Ilalssympathicus liatte keine 
konstantę Wrkg., ebensowenig Injektion yon Adrenalin oder Pilocarpin. — Die 
Ursache der Sekretregulierung bleibt unklar. (Amer. Journ. Physiol. 71. 548—52. 
Chicago.) M O lle r .

M. W. Caskey und W. P. Spencer, Die Wirkung von Adrenalin auf die 
Geliirntemperatur. Bei Hunden fallt nach Adrenalinjektion in die Vene die Gehirn- 
temp. zuerst steil, aber wenig, dann steigt sie starker an, beides entsprechend dem 
anfSngl. Anstieg u. folgenden Absinken des Blutdrucks. — Je kleiner die Adrenalin- 
dosis (Grenze: 0,00015 mg pro kg), um so deutlieher die Wrkg. auf Gehirntemp. 
u. Blutdruck. — Die Temp. des Muskels u. des Blutes in der Halsarterie steigt 
auch, letztere yor der Steigerung im Gehirn. — Zum Teil biingen die Anderungen 
der Temp. yon Schwankungen in den oxydativen Vorg!ingen im Gehirn selbst ab. 
(Amer. Journ. Physiol. 71. 507—18. Ohio State Uniy.) M u l le r .

A. Tournade und M. Chabrol, Die Anamie der Himzenłren, ais Reiz fiir die 
Adrenalinseb-etion. Durch Symbioseyerss. an Hunden (Anastomose durch die 
Nebennierenyene) wird gezeigt, daB Gehirnaniimie einen Beiz fiir die Nebennieren 
zur starkeren Adrenalinsekretion abgibt. (C. r. soc. de biologie 92. 590—93. Alger, 
Physiol. Lab. d. med. Fak.) O p p en h e im er.

A. Tournade und M. Chabrol, Realitdt der physiologischen Adrelaninamie: 
Ihre cardio- und angiołonische Fiinktion. Beitrag zu der Streitfrage, ob im Blut 
sich wirksame Mengen yon der Nebenniere secemierten Adrenalins befinden. Im 
Gegensatz zu G le y  wird die Frage hier bejaht. Verss. an Hunden. (C. r. soc. 
de biologie 92. 587—90. Alger, Physiol. Lab. d. med. Fak.) O p p en h e im er.

Gerty T. Cori, Der Insulingehalt des Pankreas und anderer Gewebe bei mit 
Phlorrhizin vergifteten Tiercn. Bei Katzen fand sich kem Unterschied im Gehalt des 
Pankreas, der Leber, Muskulatur u. des Blutes. an Insulin gegenuber n. Tieren 
nach Phlorrhizinyergiftung (ygl. N ash  u. B e n e d ik t ,  Journ. Biol. Chem. 61. 423;
C. 1924. n .  2594). (Amer. Journ. Physiol. 7L 708—13. Buffalo.) M O łle r .

Ernst Frey, Die Verkiirzung der Refraktai-periode am Froschherzen nach In 
sulin. Am Herzen treten nach Insulin Erscheinungen auf, die einer schnelleren
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Verbrennung der Milchsaure u. einem beschleunigten Aufbau dieser zu Betriebs- 
substanz entsprechen (kleinerc Pulse, Yerkiirzung der Refraktiirzeit, Superposition 
yon Extrasystolen, Wegfall der kompensator. Pause). Das gleiche Bild zeigt sich 
auch nach Atropinisierung. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak 105. 343—48. 
Rostock, Univ.) • W o l ff .

B. A. Housaay und M. A. Magenta, Empfindlichkeit von Ilunden ohne Hypo- 
pliyse gegen Insulin. (Vgl. C. r. soc. de biologie 91. 1056; C. 1925. L 709.) Bei 
mehreren Hunden, die die Entfernung der Hypopkyse 172—3 Monate uberlebten, 
bewirkten 1,5 klin. Einheiten Insulin pro kg tiefe Senkung des Blutzuckers u. Tod 
in 4—14 Stdn., wahrend n. Hunde u. einer ohne Hypophyse, Sehilddriise u. Neben- 
schilddriisen Uberlebten. Der Blutzucker sank n. weniger tief, bei dem letzten 
blieb er erhoht. — Die Hunde ohne Hypophyse hatten wenig Glykogen in der 
Leber. (C. r. soc. de biologie 92. 822—24. Buenos Aires.) M C lle r .

Christen Lundsgaard und Svend Aage Holboell, Die Wirkung des Insulins 
und Lebergeivebes auf Glucose in vitro. Słudien iiber den Kohlehydratstoffwechsel. 
(Vgl. C. r. soc. de biologie 92. 395; C. 1925. I. 2385.) Im Gegensatz zum Muskel- 
gewebe yermag das Lebergewebe in Ggw. von Insulin nicht, die «,^?-Glucose in 
neo-Glucose zu yerwandeln. Die wahrend des Vers. aus der Leber durch Spaltung 
Glykogens frei gemachte Glucose ist niclit neo-Glucose, sondem ci,/9-Glucose. 
Andrerseits yermag das Lebergewebe nicht, in Ggw. von Insulin aus der neo- 
Glucose Glykogen aufzubauen. Vff. nehmen daher an, daB dieses Kohlenhydrat 
auch in vivo aus «,^9-Glucose entsteht. Die Leber dient also nur zur Speiclierung des 
Zuckers in Form von .Glykogen, nimmt aber nicht teil an dem osydatiyen Abbau 
dessęlben. (C. r. soc. de biologie 92. 525—27. Kopenhagen, Univ.) O h le .

Alfred Gottschalk, Untersuchrmgen iiber die hormonale Regulation des inter- 
mediaren Kohlenhydratstofficeclisels. I. Mitt. Die Bedeutung von Adrenalin und 
Insulin fiir die Venvertung von Traubenzucker durcli die Warmbliiterzelle. In Leber- 
u. Muskelbrei von Kaninchen bei Pj-Hj =  7,0 u. Zusatz von Riyanol ais Antisepticum 
wurde durch CaS03 die Storung der B. von CHs-CHO durch Suprarenin erwiesen, 
d. h. eine Hemmung des oxydativen Zuckerabbaus. Im Korper kommt yermehrte 
Diastasierung des Glykogens u. Hemmung der anaeroben B. von Milchsaure durch 
Adrenalin hinzu: „Zuckerhochstauung11. Insulin wirkt umgekehrt. Setzt man zum 
Organbrei Suprarenin u. Insulin zu, so ist das Ergebnis entsprecliend: geringere 
Aldehydmenge ais durch Insulin allein. (Biochem. Ztschr. 155. 348—55. Dahlem.) MC.

Carl Yoegtlin, Edith R. Donn und J. W. Thompson, Die antagonistische 
Wirkung einiger Zucker, Aminosauren und Alkohole auf die Insulinvergiftung. Gegen 
Insulin wirken ais Gegenmittel: Glucose, Galactose, Fructose, Maltose, Milchzucker, 
Rohrzucker, Trchalose, Glycerin, d-Alanin; gering: Oliyentil u. Mannit. Unwirksam 
sind Inulin, Milchsaure, Pyruyinsaure, Glykokoll, Glutaminafiure. — Die Hypo- 
glykamie geht zuriick nach d-Alanin u. Glycerin. (Amer. Journ. Physiol. 71. 574 
his 582. Publ. Health Seryice.) M O lleb .

Maurice B. Visscher und Robert G. Green, Insulin und Eorpei-temperatur. 
Beim Kaninchen yerlauft die Blutzuckerscnkung durch Insulin mit Abfall, Steigcn 
oder ohne Anderung der Temp. Eine nahe u. direkte Beziehung bestelit nicht. 
(Amer. Journ. Physiol. 71. 502—6. Minnesota.) M O lle r .

Carl F. Cori und Gerty T. Cori, Yergleieh der Zuckerkonzentration im Arterien- 
und Yenenblut wahrend der Insulinwirkung. (Vgl. Journ. Pharm. and Exp. Thera- 
peutics 24. 465; C. 1925.1. 2238.) Die Differenz im Blutzucker vom Blut der Schenkel- 
arterie u. Vene betragt bei 1—2 Tage liungernden Kaninchen 1—13, im Durch- 
schnitt 7 mg. — Nach Zufuhr yon 5 g Traubenzucker pro kg ist der Unterschied 
im Stadium der Hyperglykiimic groBer. Er wird noch erheblicher, wenn auBerdem
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Insulin in Dosen injiziert wird, die die Hyperglykiimie aufheben. Insulin bewirkt 
eine Vermehrung dea Uhertritts von Zucker aus dem Blut in die Muakulatur. — 
Bei n. Menschen ist die Blutzuckerdiiferenz zwischen Blut aus dem Finger u. der 
Armyene 2—9, im Durchschnitt 5 mg. Sie war dreimal % u- 1 Stde. nach Insulin 
groBer geworden. — Bei Diabetikern, die mit Insulin behandelt wurden, war die 
Differenz 2—3 Stdn. nach dem ersten Friihstuck 0—28, bei unbehandelten 0—3 mg. 
Nach Eingabe von Zucker wird der Unterscliied groBer. Auch hier yerachwindet 
unter Insulin der Zucker sehneller aus dem Blut in die Muakulatur hinein (ygl. 
B u e n  u. D ale, Journ. of Physiol. 59. 164; C. 1925. I. 706). (Amer. Journ. Pliyaiol. 
71. 688—707. Buffalo.) MULLER.

T. Sakurai, A. H uruya und E. Inoue, Uber den Einflufi des Insulins auf einige 
Bcstandteile des Blutserums. Bei Kaninchen nach Inaulin: Zunahme des W. im 
Blut. Eest-N u. SerumeiweiB bleiben unyeriindert. Lipoidgehalt des Serums acheint 
abzunehmen. (Journ. Biochemiatry 4. 333—44. 1924. Niigata.) MOl l e r .

L. Servantie, Sćhwankungen des Milchsauregehalts im Blut beim normalen Tier 
nach InsulininjeHion. Beim n. Hund u. Kaninchen nimmt die Milchsaure im Blut 
mit Fallen des Zuckergehalts nach Insulininjektion ab oder bleibt unyeriindert. 
Wenn man eine Zunahme gefunden hat, so sind Fehler in der Milchaaurebestimmung 
daran achuld. (C. r. soc. de biologie 92. 700—2. Bordeaux.) MOl l e r .

Bruno M endel, W erner E ngel und Ingeborg  Goldscheider, Uber den 
Milchsauregehalt des Blutes unter phi/siologischen und pathologischen Bedingungen.
IV. Uber den Milchsauregehalt des Blutes nach Insulinzufuhr. Zugleich ein Beitrag 
żur Lehre vom Diabetes mellitus. (III. vgl. Klin. Wchschr. 4. 542; G. 1925. I. 2234.) 
In Verss. an Geaunden u. bei einem Diabetiker zeigte trotz atarker Senkung des 
Blutzuckers nach Inaulin der Milchsauregehalt dea Blutea nur geringfiigige Schwan- 
kungen. Der Zucker diirfte also nicht durch Abbau zum Verschwinden gebracht 
sein. Da nach Versa. von H epb u b n  u. L atchford  aowie yon N oble auch der 
Aufbau yon Glykogen nicht in Betracht kommt, so kann nur, wie nach der 
Hyperglykiimie infolge Zuckerzufuhr (1. c.), Stapelung im Gewebe in Betracht kommen. 
Die Wrkg. des Insulina beruht nur darauf, daB ea die Gewebazellen zu yermehrter 
Zuckeraufnahme befShigt, moglicherweiae durch die unter seiner Wrkg. auftretende 
relatiye Alkalose. (Klin. Wchachr. 4. 804—6. Berlin, Uniy.) Spie g e l .

H. B ierry  und L. M oquet, Glykolyse und Anderungcn des anorganischen 
Phosphors im Blut in vitro. (Vgl. C. r. soc. de biologie 92. 480; C. 1925. I. 2571.) 
Im defibrinierten Blut yon Meerschweinchen, Kaninchen u. Hunden nahm der 
Gehalt an freiem Zucker wiihrend 24atd. Erwiirmung auf 38—42° kontinuierlich ab; 
der Gehalt an anorgan. P  nahm wiihrend der 1 . Stde. gleichfalls ab, stieg dann 
jedoch wieder atark an. Dieae Eracheinungen traten beaondera deutlich auf bei 
Blutproben, denen auf 20 ccm Blut 2 ccm Phosphatlsg. (NagHB04-Ha0 u. KH,PO<; 
pH =  7,4) u. 0,8 ccm 4,75% ig. Glucoselsg. zugesetzt worden waren. Vff. schlieBen 
daraua auf ein yorubergehendes Auftreten von Hexoaemonophosphat. (C. r. soc. 
de biologie 92. 593—96.) N it sc h e .

J. W. P ickering  und J. A. H ew itt, Die Wirkung von Oxalaten und Gitraten 
auf das zirkulierende Blut. Wie im Reagenzglas bewirkt Ca-Zusatz zu Osalatblut 
in vivo Verkiirzung der Gerinnungazeit Die Thrombosen sind nicht die Folgę der
B. yon Ca-Oxalatkrystallen im Plasma. — Wenn man Katzen kleine Mengen Na- 
Citrat intrayasculiir einspritzt, so gerinnt das Blut sehneller, wiihrend groBe Mengen 
yoriibergehend die Blutgerinnung ganz aufheben, ao daB das entnommene u. 
gesehuttelte Blut mehrere Stdn. fl. bleibt. Ca-Injektion nach Citratinjektion bewirkt 
bei Kaninchen intrayasculHre Gerinnung, bei Katzen nicht. — Die Verhaltnisse im 
zirkulierenden Blut sind ganz anders u. kaum yergleichbar mit denen im Reagenz-
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glas nach Zusatz vou Ca zu Oxalat- oder Citratblut. (Journ. of Physiol. 59. 455—59. 
London.) MULLER.

0. S. Gibbs, Uber die Messung der Blutgerinnungszeit. Je nach der Methode 
wechselt die Liinge der Blutgerinnungszeit. Auch die Temp. hat groBe Bedeutung. 
Man muB jeden Vergleich von Gerinnung beim Menschen nach Durchtrennung 
kleiner HautgefiiBe u. ahńlichem mit der von durch Kaniile entnommenem Tier- 
venenblut ablehnen. Kleinstc Spuren A., CHC13, Xylol u. andere yerzogern die 
Gerinnung. (Journ. of Physiol. 59. 426—33. Edinburg.) M0LLER.

"W. H. Howell, Die Reinigung von Heparin und sein Vorkommen im Blut. Das 
aus Hundeleber hergestellte „Heparin" wurde nach diastat. Zerstorung des Gly- 
kogens durch umstandliche Fiillung mit Methylalkohol, Aceton, CdS u. wieder mit 
Aceton weitgehend gereinigt. Es entliiilt keinen S u. P; 2,7% N. EiweiBrkk. 
fehlen. 1 mg yerhindert die Gerinnung von 40 ccm Blut. — Heparin hindert nicht 
die Ek. von Thrombin mit Fibrinogen. Es ist also selbst kein Antitlirombin, aber 
es veranlaBt die B. von Antithrombin. Die Aktiyierung von Prothrombin zu 
Thrombin wird ąjj^gelioben. — Heparin kommt im zirkulierenden n. Blut vor. 
Seine Menge ist nach Peptoninjektion bei Hunden stark yermehrt. — Es scheint, 
daB Heparin n. das Blut in den GefiiBen fliissig erhiilt. Im geschlagenen Blut 
wird seine Wrkg. durch Phosphatide aufgehoben, die aus Blut- oder Gewebs- 
zellzerfall stammen. (Americ. Journ. Physiol. 71. 553 — 62. J o h n s  H o p k in s 
Univ.) M O lle r .

K  Hintze, Zur Frage der sogenannten phytotoocischen Wirkung des Blutserunis. 
Sowolil durch Sera Gesunder ais durch solche von an verschiedensten Krankheiten 
leidenden Personen wurde das Wachstum der Wurzelchen einer gelben Erbse im 
allgemeinen beeintriichtigt, wobei mit demselben Materiał vielfach erhebliche Schwan- 
kungen auftraten. Die wirksamen Substanzen diirften Salze sein, die móglicher- 
weise bei dem veranderten Stoffwechsel Menstruierender in verstiirktem MaBe in 
die Haut gelangem Fiir das Vorhandensein eines besonderen Menotoxins (ygl. 
M ach t u. L u b in , Journ. Pharm. and Exp. Tlierapeutics 22. 413; C. 1924. L 2440) 
ist durch derartige Verss. kein Beweis erbracht. (Zentralblatt f. Bakter. u. Para- 
sitenk. I. Abt. 94. 460—65. Lcipzig, Univ.) S p ie g e l.

Boldrino Boldrini, Uber einige biologische, im Frauenblutserum wahrend und 
nach der Milchsekretion angetroffene Reaktionen. III. Nachweis proteolytischer 
Fermente, die fahig sind, die Eiweifsstoffe der memchlichen Milch zu spalten. Der 
Nachweis erfolgte mit allen Kautelen nach der Abderhaldenschen Methode im 
Blutserum von Wochnerinnen u. stillenden Frauen. Wenige Ausnalimen lassen 
sich durch besondere Umstiinde erklaren. Wie lange nach der Geburt oder nach 
Aufgabe des Stillens die Kk. anhiilt, konnte noch nicht festgestellt werden. (Atti 
R. Accad. dei Lincei, Eoma [5] 33v II. 431—34. 1924. Roma, R. Univ.) S p ie g e l.

Dujarric de la  Eivifere und Etienne Eoux, Flockung der Antimeningolcokken- 
seren in Gegenwart alkoholischer Eztrahte von Meningokokken. Antimeningokokken- 
sera flocken in Ggw. einer mit physiol. Lsg. hergestellten Emulsion eines Gemisches 
von Benzoegummi u. alkoh. Meningokokkenextrakt so, daB die Ek. makroskop. 
deutlich erkennbar ist. Mit antitox. Seren (Diphtherie, Tetanus) gibt das Verf. kein 
Resultat Dagegen waren unter Verwendung der entspreehenden alkoh. Extrakte 
positiye Ergebnisse zu erzielen bei Typhus, Paratyphus A u. B u. bei einem durch 
Ycrgiftung mit Amanitaarten gewonnenen Antiphallinserum. (Ann. Inst. Pasteur 39. 
368—81.)̂  S p ie g e l.

Norio Ogata, Vergleichend-hisłologische und serologischc Untersuchungen des 
luergestreiften Muskels mit Bezug auf sein antigenes Verhalten bei der Wasser- 
mannschen Reaktion. Manche ąuergestreifte Muskeln, beispielsweise der Chiai- 
Muskel des Thun- u. Bonitofisches, liefem alkoh. Extrakte, die ais Antigene bei
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der Wa.Rk. ausgezeichnet brauehbar sind, Die ais Antigen brauchbaren Muskeln 
u. Organe zeichnen sich histolog. durch feine, mit versehiedenen Lipoidfarbungen 
farbbare Kornchen aus. Muskeln mit lebhafter Funktion sind ais Antigene wirk
samer u. auch histolog. charakterisiert, Muskeln mit triiger Funktion stehen in 
beiden Beziehungen zuruck. (Ztschr. f. Immunitatsforseh. u. exper. Therapie I. 42. 
486—500. Wien, Staatl. Serotherapeut. Inst.) Spie g e l .

GL Wesenberg und A. Hoffmann, Die Beeinflussung des Tetanustoxins durch 
cinige oxydierend wirkende Korper. Festes Tetanustoxin wird aus dem keimfreien 
Filtrat der Bouillonkulturen durch Aussalzen mit (NH4)2S04 nach BltrEGER u. 
Fp.AENKEL so gut wic yollstSndig u. ohne wescntliche Zerstorung gewonnen, behiilt 
nach Trocknen, in gut geschlossenen GefaBen bei 1—5° verwahrt, seine Giftigkeit 
mindestens 9 Jahre fast unyerandert. Der Vers., TrockenprSparate durch Zusatz 
von wasserfreiem Na^SO., zum Kulturfiltrat bis zur Bindung des gesamten W. zu 
erhalten, lieferte fast vollig ungiftige Prodd. — Ortizon (festes H20 2) zerstort das 
Toxin rasch, doch ist zur Zerstorung innerhalb 5 Min. ca. die lOfache Menge von 
jenem erforderlich, wobei auBer der Menge auch die Konz. der Lsg. eine Rolle 
spielt. Viel wirksamer sind die Chlorpriiparate Caporit (Ca-Hypochlorit) u. trotz 
festerer Bindung des Cl Tolid (p-Toluolsulfonamidnatrium), von denen 1 Teil ca. 
10 Teile Tosin in 5 Min. zerstort. Das Cl im Caporit ist mindestens 100mai, das- 
jenigc im Tolidnatrium ca. 240 mai so aktiv gegen Tetanustoxin wic der O im Hs0 2 
des Ortizons. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. I. Abt. 94. 416—32. Elberfeld, 
Farbenfabr. vorm. F r i e d r .  B a y e r  & Co.) S p ie g e l.

L. Emeriąue, Wirkung einiger Nichtelektrolyte auf den Schleim des Froschlaichs. 
Beim Vers., die Einw. wechselnder NaCl-Mengen ■ .auf die Quellung des Frosch
laichs festzulegen, wurde eine enorme Zunahme der Quellung beobachtet, wenn — 
um die Isotonie zu erhalten — Nichtelektrolyłe zugesetzt wurden. Im Verfolg 
dieser Erscheinung wurde bemerkt, daB diese Eigenschaft nicht nur Saccharose, 
Mannit, Glycerin, Hamstoff zukommt, sondern auch von einer Reihe organ, mehr 
oder weniger dissociabler Substanzen wie Asparagin geteilt wird u. zwar noch in 
hyperton. Lsgg. Im Original einige Zahlenwerte uber prozentuale Gewichtszunahme 
bei verschiedenen Konzz. (C. r. soc. de biologie 92. 850—53. Paris.) O ppenh .

G. Dayis Buckner, J. Holmes Martin und A. M. Peter, Die Beziehung v m  
Kalkmangel zu der Befruchtung der Eier. Wenn die Legehennen zu wenig Ca im 
Futter bekommen, entwickeln sich aus ihren Eiern keine oder schlecht entwickelte 
Hiilinchen. — Vitaminmangel ist nicht anzuschuldigen. Vielleicht liegt die TJrsache 
der Entwicklungsstorung in zu diinner Eischale u. daher zu starkem Verlust von 
W. oder nicht n. C02-Austausch. (Amer. Journ. Physiol. 71. 543—47. Kentucky 
Agric. Stat. Lexington.) M O lle r .

E. Grafe, Probleme der Gewebsatmung. Uberblick uber Methode u. bisherige 
Resultate. (Dtsch. med. Wchschr. 51. 640—42. Rostock, Med. Univ. Poliklin.) Opp.

T. B. Reader und J. C. Drummond, Weiłere Beobachtungen iiber Emahrung 
mit ciweifireicher Kost. Ratten, die mit einer 45—90°/0 EiweiB enthaltenden Nahrung 
aufgezogen werden, wachsen nicht zu n. GroBe heran. Sie sind sonst n., nur die 
Nieren sind abnorm groB, ohne mkr. SchSdigungen aufzuweisen. (Journ. of Physiol.
59. 472—78. London.) MOl l e r .

Vladimir Korenclievsky und Marjorie Carr, Weitere 7 ersuche iiber den Einflufs 
der Emahrung derEltem au f dieJungen. m .  Der Einfluj} von besonders grofien Calcium- 
dosen in der Nahrung der Mutter auf die Juńgen wdhrend der Schwangerschaft. 
(II. vgl. S. 60.). Gibt man der Mutter wiihrend der Schwangerschaft zur „Raehitis“- 
Nahrung sehr reichlich Lebertran u. Ca, so findet man bei den Neugeborencn nicht 
die Storungen, die Fchler des fettl. Faktors in der mutterlichen oder kindlichen 
Nahrung wahrend der Lactationsperiode heryorruft. Mit Ca reichlich beladene



1925. II. E 5. T i e r p h y s i o l o g i e . 203

Butter wirkt nicht. Der Gehalt der Butter am fettl. Faktor achwankt sehr stark. — 
Auch der Zusatz von Ca zu einer in jeder Hinsicht yitaminreichen, Lebertran ent- 
haltenden Nahrung ist von geringem EinfluB auf die Knochenbildung der Jungen, 
die nach der Milchperiode bei einer vitaminarmen Kost gehalten werden. (Bio- 
chemical Journ. 19. 112—16. L ist e r  Inst. London.) MOl l e r .

Vladimir Korenchevsky und Marjorie Carr, Die Wirkungen von glycero- 
phosphorsaurem Calciwn, Natrium und saurem phosphorsaurem Natrium auf das 
Skdctt von Ratten, die bei einer Didt gelialten werden, der nur der fettlosliche Faktor 
fehlt. Zufuhr von' Ca-Salzen, auch von glycerophosphorsaurem Ca per os heilt die 
Rachitis von Ratten nicht, die durch Fehlen des fettlosl. Faktors erzeugt worden 
ist. Subcutane Injektionen von glycerophosphorsaurem Ca u. Na bessern die Ver- 
knocherung des Knochengewebes, wiihrend der W.-Gehalt gleich bleibt oder groBer 
wird. Das Na-Salz ist weniger wirksam ais das Ca-Salz, auch daran kenntlich, daB 
das histolog. Bild der Knochen in der Halfte der Fiille nur beim Ca-Salz Besserung 
der Rachitis zeigt. — Im Vergłeich zu Lebertran ist die Wrkg. aber recht gering. — 
Die Ca-Wrkg. schejnt von der des Lebertrans prinzipiell yerschieden zu sein. — 
Nach Injektionen yon NaH2P 0 4 erfolgte entweder keine Anderung oder nur geringe 
Besserung des Ca-Ansatzes, sowie sie auch sonst bei so emahrten Tieren be- 
obachtet wird. (Biochemical Journ. 19. 101—11. L i s t e r  Inst. London.) M O lle r .

Alfred F. Hess und Mildred Weinstock, Ubertragung antirachitischer Eigen- 
schaften durch Bestrdhlung mit ultraviolettem Licht auf unwirksame Fliissigkeiten 
und griine Gemiise. (Ygl. H ess , Science 60. 269; C. 1925.1. 539.) Nach Bestrahlung 
von verschiedenen antirachit. unwirksamen Fil. (Baumwollsamenol, Leinsamenol) 
mit der Quecksilberla»pe waren diese imstande, Ratten vor Rachitis zu bewahren, 
wenn 0,1 ccm taglich der Rachitis erzeugendcn Nahrung zugesetzt wurde. Dieser 
antirachit. Faktor wurde fiir langere Zeit von den bestrahlten Ólen erhalten. Ebenso 
hatte Weiżen, der .im Licht gekeimt u. mit der Quecksilberlampe bestrahlt wurde, 
eine antirachit. Wrkg.; war er hingegen im Dunkeln gekeimt, so blieb diese Wrkg. 
aus. Auch frisch gepflucktes Gemiise u. wachsendes griines Gemiise (griine Salat- 
blatter) zeigten n u r  nach Bestrahlung den antirachit Faktor, wiihrend sie sonst 
das Auftreten der Rachitis nicht verhindern konnten. (Journ. Biol. Chem. 62. 301 
bis 313. 1924. New York, Columbia Univ.) H irs c h -K a h f fm a n n .

H. Aron und R.. Gralka, Die Speicherung und die Speiclierbarkeit von Vitaminen. 
Folgt auf eine Periode Yitamin-A-reicher Nahrung (fettlosl. Faktoren u. ais dereń 
Triiger Butter) eine solche mit Vitamin-B (W.-l.-Faktoren, ais dereń TrSger Kleie- 
extrakt), aber ohne Vitamin A, so yerhalten sich die Vers.-Tiere, Ratten, zuniichst, 
ais ob sie beide Vitamingruppen erhalten. Folgt aber auf eine Periode Vitamin-B- 
reiche Fiitterung eine solche mit Vitamin A, aber ohne Vitamin B, so ist diese 
Zusammenstellung nicht ausreichend. Zwisehen den beiden Vitamingruppen A u. B 
besteht, auf Grund der Ratten-Verss., ein fundamentaler Unterschied. Vitamin A 
kann gespeichert werden, Vitamin B dagegen nicht oder nicht in nennenswertem 
HaBe. (Klin. Wchschr. 4. 820—21. Breslau, Univ.) F ra n k .

P. Gr. Shipley, Die Jleilung von rachitischen Knochen in vitro. (Vgl. S h ip le y , 
K in n ey  u. Mc C o llu m , Journ. Biol. Chem. 59. 177; C. 1924. H. 202.) Isolierte, 
in Serum oder Plasma von n. oder im Heilungsstadium der Rachitis befindlichen 
Ratten gelegte Knochen von rachit. Tieren zeigten nach 48 Stdn. eine beginnende 
Verkalkung, die mit der bei der Heilung des Rachitis ident ist. (Buli. of the 
J o h n s  H o p k in s  hosp. 35. 304.1924; Ber. ges. Physiol. 29. 582. Ref. G yO rgy.) W f.

Frederick S. Hammett, Rachitis und Flpithelkdrperchen. Die Knochenwachs- 
tumsstorungen bei Rachitis u. nach Esstirpation der Epithelkorperchen sind nicht 
gleichzusetzen. Im ersten nimmt der Ca-Quotient im Blute stark zu, im zweiten 
dagegen stark ab. Hypertrophie der Epithelkorperchen bei Rachitis diirfte ein
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kompensator. Vorgang sein, dessen Zweck hauptsiiehlicli in der Regulierung des 
Verh;iltnisses Ca : P  im Blute besteht. (Endocrinology 8. 557—60. 1924. Philadelpliia, 
W istar Insfc; Ber. ges. Physiol. 29. 582. Ref. G y Ohgy .) W o l ff .

Ińdo SensM, Ein Yergleich von Katjang Hidjo mit Yaenari in bezug auf ihren 
Gehalt an Yitamin B  (antineuritischer Faktor). Bei Hiihnen wurde durch Heilung 
der Polyneuritis (Reisfutter) festgestellt, daB Katjang Hidjo etwa 50°/o mehr Yitamin 
enthfilt ais Yaenari. (Journ. Biochemistry 4. 271—75. 1924. Tokyo.) MULLER.

F. YerzAr und F. Peter, Die Hypertrophie der Nebennierenrinde bei Mangel 
an Yitamin B. (Avitaminose und Inkretion.) II. Mitt. (Vgl. S e r z a r  u .  v. BeznAk, 
Ber. ges. Physiol. 21. 95; C. 1924. I. 1404.) Bei Mangel an Yitamin B wird bei 
Tauben eine Hypertrophie der Nebennierenrinde histolog. einwandfrei festgestellt. 
Daher geht auch diese Hypertrophie ohne Mehrbildung yon Adrenalin einher. 
Auch bei ayitaminosen Ratten u. Kaninchen wird durch Rekonstruktion ihrer 
Nebennieren u. Gewichtsmessungen der Modelle von Mark u. Rinde eine be- 
deutende Hypertrophie der Nebennierenrinde festgestellt. So betrug das Yerhiiltnis 
von Mark zu Rinde bei n. Ratten: 1 :9 , bei n. Kaninchen: 1 :8 , dagegen bei 
ayitaminosen Ratten 1: 14 u. bei ayitaminosen Kaninchen^: 1 :12. (P f lO g e rs  Arch. 
d. Physiol. 2 06 . 659—65. 1924. Debreczen, Physiol. Uniy.-Inst.) H irsch-K auffm .

F. Yerzar, Ester Ko kas und A. Arvay, Die Bindung des Cholesterins im 
Nervensystem bei Mangel an Yitamin B. (Avitaminose und Inkretion.) III. Mitt. 
Bei n. u. beriberikranken Tauben u. Ratten wurde das freie u. gebundene Chol- 
esterin in Gehirn, Riickenmark u. peripheren Neryen bestimmt. Das freie Chol- 
esterin nimmt. bei der Ayitaminose in allen Orgaęęę. ab, dagegen das gebundene 
esterifizierte Cholesterin erheblich melir zu ais die Abnahme des freicn Cholesterins 
betragt. Besonders reichlich ist das Cholesterin im Neryengewebe yorhanden, u. 
zwar soli es am Aufbau der Axone beteiligt sein. Bei der experimentellen Beri- 
beri ist der prozentuale gesamte Cholesteringehalt des Neryensystems infolge Zu- 
nahme des esterifizierten Cholesterins erhoht. Diese Storung des intermediaren 
Cholesterinstoffwechsels wird auf eine Dysfunktion der Nebennierenrinde bezogen, 
die yielleicht inkretorisch die Bindung des Cholesterins regelt. (P f lO g e rs  Arch. 
d. Physiol. 2 0 6 . 666—74. 1924. Debreczen, Physiol. Univ. Inst.) H irs c h -K a u f fm a n n .

F. Yerz&r und B. Yasdrlielyi, Die Funktion der Thyreoidea bei Mangel an 
Yitamin B . (Avita?ninose und Inkretion.) IV. Mitt. An uberlebenden Muskeln yon 
Tauben, Kaninchen u. Ratten wurde die Beeinflussung der Atmung durch ver- 
schiedene kSufliche Thyreoideapraparate u. selbsthergestellte Estrakte aus Thyreoidea 
(Rind, Kaninchen, Taube) mit Ringerlsg. im Barcroftapp. studiert u. bei allen 
Prfiparaten eine Steigerung des 0 3-Verbrauches nachgewiesen. So wird der O,- 
Yerbrauch der Muskeln yon n. Tauben durch einen Extrakt aus ihrer eigenen 
Thyreoidea innerhalb einer Stunde um etwa 39,4% gesteigert. Ebenso wurde der 
Oa-Verbrauch der Muskeln yon ayitaminosen Tauben im Krampfstadium nach Zusatz 
von Thyreoideaestrakt einer n. Taube im Mittel um 27,4% gesteigert. Setzt man 
hingegen zum Muskel einer n. Taube den Estrakt aus der Thyreoidea einer an 
schwerer Beriberi erkrankten Taube hinzu, so erhiilt man eine Atmungssteigerung 
von nur etwa 7%• Demnach hat zwar der Muskel des ayitaminosen die Fahigkeit 
zu atmen, in seiner Thyreoidea ist aber weniger stoffwechselsteigerndes Hormon 
yorhanden ais beim n. Tier. Auf ahnliche Weise konnten die Vff. an Hand des 
Zuckeryerbrauches bei uberlebenden Kaninchenherzen im Lockeapp. eine Steigerung 
des Stoffwechsels am n. u. auch am ayitaminosen Herzen durch Thyreoidea fest- 
stellen; andererseits enthielt die Thyreoidea der ayitaminosen Tiere weniger oder 
kein den Stoffwechsel steigerndes Hormon. (P f lO g e rs  Arch. d. Physiol. 206 . 
675—87. 1924. Debreczen, Physiol. Uniy.-Inst.) H irsch-K auffm anjt.
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F. Verzar und Ester Kokas, Die Funktion des hamatopoetischen Apparates 
bei Ayitaminosen, besonders beim experimentellen Skorbut. (Innere Sekretion und 
Avitaminose.) V. Mitt. Bei Mangel an Vitamin B zeigten Kaninchen innerhalb 
einiger Woćhen eine Anilinie mit etwa 25% Abnahme der roten Blutkorperchen. 
Wintertiere hatten bedeutend niedrigere rote Blutkorperchenwerte ais im Freien 
gehaltene Sommertiere. Die Anamie der immerhin selion aniimisclien Wintertiere 
wird durch die Avitaminose hoch gesteigert. Beim experimentellen Skorbut der 
Meerschweinchen (Mangel an Yitamin C) wird die Zahl der roten u. weiBen Blut
korperchen nicht łierabgesetzt. Nach Adrenalininjektion tritt bei diesen Tieren 
eine Lymphocytose in demselben Grade auf wie bei Normaltieren. Auch ist die 
Verdauungsleukocytose bei skorbutkranken Tieren ebenso stark wie bei n. — Estrakte 
von Milz u. Knochenmark rufen bei n. Meerschweinschen intrakardial injiziert eine 
Hiimolyse hervor; diese hiunolyt. Wrkg. wurde nicht beobachtet bei Darreichung 
von Extraktgemisclien. Dagegen trat bei n. Tieren nach intrakardialer Injektion 
von Extrakten von Milz u. Knochenmark skorbutkranker Tiere, wie auch yon Ge- 
mischen aus diesen Extrakten stets Hiimolyse auf. Beim Skorbuttiere scheinen 
die „AntiliSmolysine" von Milz u. Knochenmark zu fehlen. (P f lO g e rs  Arch. d. 
Physiol. 206. 688—702., 1924. Debreczen, Physiol. Univ.-Inst.) I I i r s c h -K a u f fm a n n .

Kan-ichi Schimizu, Experimentelle Untersuchungen iiber die Kohlcnstoffaus- 
scheidung durch den Sarn  in der Norm, bei der Avitaminose, der Untererndhmng 
und dem Uunger. Zugleich ein Beitrag zur Energetik im menschlichcn und tierischen 
Korper. Der Wert C : N im Harn des Hundes ist bei n. u. kalor. ausreichender 
Nahrung fast konstant. Er steigt bei Zunahme des Kohlenhydratgelialts der Nahrung 
u. auch bei Steigeriińg des Fettgelialts ohne Zunahme des Kaloriengehalts. — Beim 
Hungern steigt der Quotient C : N, da der Korper zuniichst von N-freien StofFen 
lcbL . Im priimortalen Zustand sinkt der Quotient, da nun bei weiterem Fallen der 
C-Ausscheidung die N-Abgabe steil ansteigt bis endlich auch die erste zunimmt, 
zuerst weniger, dann abnorm tief. — Bei Ayitaminose u. guter Resorption einer 
kalor. ausreichenden Nahrung steigt der (Juotient infolge Zunahme des nicht bis 
zu C02 oxydierten C („dysoxydabler C“). Es wird mehr N-freies Materiał umgesetzt 
ais n. (Abnahme Von Fett u. Glykogen.) Der C0.2-Gehalt der Ausatmungsluft steigt 
nicht entsprechend an, der 0 2-Verbrauch sinkt. Der N-Umsatz ist qualitativ nicht 
gestort. Die N-haltigen StofFe werden nicht mangelhaft oxydiert. — Wenn Ayitaminose 
mit Untererniihrung kombiniert ist, so ist diese mangelhaftc Oxydation der N-freien 
Stoffe mit der der N-haltigen (Aminosiiuren) u. mit Acidose kombiniert u. der 
Quotient C : N im Harn steigt. (Biocliem. Ztschr. 153. 424—55. 1924. Berlin.) MO.

Masakazu ‘Hosokawa, Ubcr den Blutzucker des Kaninchens bei mtaminfreier 
Ernahrung. Bei Fehlen von B-Yitamin wird der Blutzucker des Kaninchens 1,5 mai 
hóher ais n. Im Lahmungsstadium nimmt die Zuckertoleranz ab u. das Maximum 
des Anstiegs nach Kohlenhydratzufulir ist yerzogert. — Eine Hypoglykiimie zu 
Beginn der ayitaminosen Futterung wurde nicht beobachtet (im Gegensatz zu 
C o lla z o , Biocliem. Ztschr. 136. 278; C. 1923. III. 462). (Journ. Biochemistry 4. 
323—31. Osaka.) M O lle r .

Bernhard Kugelmann, Ubcr die tryptische Yerdauungskraft einiger Pankreas- 
ersatzprdparate. Gepruft wurden Pankreon (R henan ia , Aachen), Pankreatin 
(M erck), Pankreatin (ROhm) u. PanJcreas-Dispert (K ra u se , Miinchen). Pankreon u. 
Pankreatin-Merck sind in Fallen, in denen durch Pankreasersatzpraparate die 
mangelhafte Pankreasfunktion unterstiitzt werden soli, dem Pankreas-Dispert u. dem 
Pankreatin-Rohm yorzuziehen, da sie durch die HC1 des Magens in ihrer .trypŁ 
Kraft nicht geseliadigt werden. (Klin. Wchselir. 4. 827. Frankfurt a. M., Uniy.) Fk.

Fr. N. Schulz, Die Yerdawmg der JRaupe der Kleidermotte (Tinea pellionella). 
Die Raupe der Kleidermotte nahrt sich im wesentlichen yon den Keratinsubstanzen

VII. 2. 14
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der Haare. Das hauptsiichlichste N-haltige Endprod. des Keratinstoffwechsels ist 
Samsdure, die in  der Hauptsache ais saures NH4-Urat ausgeBchieden wird. D er 
Cystin-S der Keratinsubstanzen erscheint im wesentlichen ais Sulfat. Das Melauin 
der Haare passiert den Darm ohne siehtbare Yerunderungen. (Biochem. Ztschr. 
156. 124—29. Jena, Univ.) W o l ff .

E rnst Mangold, Uber Kohlenhydrat- und F}iweif>verdauung bei Tauben und 
Huhnem, und iiber das Eindringen von Verdauungsfermenten durch die pflanzliche 
Zellmembran. Bei der Taube ist nach Verss. mit Stfirkefutterung u. mkr. Unters. 
des Magendarminhalts an der diastat. AufschlieBung allein die Darmverdauung be- 
teiligt. Auch bei alleiniger Stiirkefiitterung kommt es zu einer verhaltnismaBig 
hohen Ausnutzung. Die Verdauung der Klebcrzellen bei Kornerfutterung der 
Hiihner geht nur bis zur yolligen oder teilweisen Entłeerung der mechan. er- 
offneten u. bis zu tropfiger Entmischung des Inhalts der dem Rande der Fragmente 
benachbarten Zellen, wobei Fettropfen zuriickbleiben. Bis zu einem geringen 
Grade dringen im Darm proteolyt. Fermente durch die Zellwand der KleberzeUen 
ein, am meisten beim Hafer, yerstarkt bei geschroteten Kornern. Die Zellen von 
Gras, Sałat, Kohl- u. Eiodeablattern sind weitgehend ausverdaut. Da im Huhner- 
magen wie in vitro durch Pepsin-HCl keine Veranderung des Kornerzellinhalts u. 
nur Plasmolyse der Bliitterzellen eintritt, so beschriinkt sich auch die Proteolyse 
des Pflanzenzellinhalts auf den Darm. Sie kann auch durch Pepsin- u. Trypsinlsgg. 
herbeigefiihrt u. durch Yorbehandlung des pflanzlichen Zellmatcrials mit A. oder
A.- u. A.-Extraktion oder mit Lipase auBerordentlich yerstarkt werden. Vorheriges 
Kochen der Korner aetzt die EiwciByerdauung im natiirlichen u. kiinstlichen Ver- 
dauungsvers. betrachtlich herab. (Biochem. Ztschr. 156. 3 — 14. Berlin, Landw. 
Hochsch.) W o l ff .

Kom ajiro N akashim a, Uber die Resorption verschiedener Salzlosungen im 
Dunndarm. (Vgl. Nagoya, Univ. Aichi Journ. of exp. med. 1. 99; C. 1925. I. 
2083.) Bei Hunden mit Yellafisteln ist die Absonderung aus dem Jejunum viel 
stiirker ais aus dem Ileum u. der Gehalt an Carbonaten im Jejunum geringer. Der 
NaCl-Gehalt ist ziemlicli konstant 0,36—0,46 g. — Der untere Teil des Ileum re- 
sorbiert Tyrodelsg. schneller ais der obere Teil des Ileums. — Am starksten ist 
die Resorption von W. aus Lsgg. von NH4- Salzen, langsamer bei K. Ca wird 
leichter ais Mg, P 0 4 viel besser ais S04 resorbiert. — Zunahme der Blutalkalescenz 
steigert, der Aciditat hemmt die Salzresorption. (Journ. Biochemiatry 4. 277—315. 
1924. Tokyo.) MUl l e r .

Er. Schiff und W. Gottstein, Wie verhalł sich die Aciditat des Duodenalin- 
haltes bei Verabreichung von sauren Milchmischungen? Nach Verss. an Hunden 
mit Duodenal- u. Jejunalfisteln kann die Heilwrkg. der Buttermilch nicht auf Ent- 
atehung yon Aciditat, welche Colibakterien abtotet, in den oberen Darmabschnittcn 
beruhen. Bei Yerabrcichung einer annahernd neutralen Nahrung war der Duodenal- 
inhalt saurer, bei saurer Nahrung alkalischer. (Jahrb. f. Kinderheilk. 107. [3] 57. 
99—103. 1924; Ber. ges. Physiol. 29. 593. Ref. G o t t st e in .) W o l ff .

R.. H ilton und F. E ichholtz, Der Einflufi chemischer Faktor en auf den 
Koronarkreislauf. Am Herz-Lungenpraparat wurde im Gegensatz zu der bisher 
allgemein angenommenen Auffassung, daB die Weite der KoronargefaBe durch die 
Stoffwcchselprodd. des Herzmuskels reguliert wird, festgestellt, daB die Hohe der 
Oa-Spannung die KoronargefaBwand direkt beeinfluBt: Bei Fallen der 0 2-Spannung 
Erweiterung u. Zunahme des Koronarkreislaufs (unter 20% maximal), ebenso bei 
Zusatz von mol/3000 bis mol/600 HCN zum Blut. COs oder Milchsaure haben dem- 
gegeniiber nur eine recht geringe gefaBerweiternde Wrkg. auf die KranzgefaBe. 
Die Zunahme bei Asphyxie ist danach eine Folgę der Sauerstoffyerarmung, nicht 
yon Stoffwechselschlacken (,,metabolites“). — Durch HCN lassen sich 2 Klassen
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von Gewebcn unterscheiden: 1. Ihre Tiitigkeit yerlauft anaerob u. der 0 2-Bedarf 
ist fiir die Erholung erforderlieh: Skelett- u. Herzmuakel, Speicheldrusen. 2. Ihre 
Tatigkeit ist direkt abhiingig von der 0 2-Aufnahme: Niere, glatter Arteriemnuskel 
der KranzgefiiBe u. yielleicht anderer Arterien, vielleicht auch der glatte Darm- 
muskel. (Journ. of Phyaiol. 59. 413—25. London.) MOlleh .

G. A. Clark, Die Wirkung des Vagus auf die Langerhanssclien Inseln. I. Vagus- 
hypóglykdmie. Beim Kaninchen erzeugen Stoffe, die die parasympath. Neryen 
reizen (Pilocarpm, _Guanidin) Senkung des Blutzuckers. Die Wrkg. fehlt meist nach 
Durchtrennung des rechten Vagus, bisweilen auch nach der des linken Vagus. — 
Man soli bei Verwendung der Vagusreizmittel beim Diabetiker vorsiclitig sein, da 
diese Stoffe vielleicht die Langerhanssclien Inseln erschtipfen. (Journ. of Physiol. 59. 
466—71. Sheffield.) M O lle r .

K. Dresel und B.. Sternheimer, Die JRolle der Lipoide im vegetativen System. 
Ein Beitrag zur Frage nach dem Wesen der Vagus- und Sympathicunwirkung. Ein 
Gemisch von Lecithin u. Cholesterin in Ringer-Lsg. wird in seinem physikal.-chem. 
Verh. durch K u. Ca wie auch durch OH u. H-Ionen antagon. beeinfluBt. Die 
vegetativ erregenden Gifte, Cholin u. Adrenalin, wirken auf obiges Gemisch ebenso 
antagon. wie K u. Ca. Die Cholin-Wrkg. wird durch K, die Adrenalin-Wrkg. 
durch Ca verstiirkt, die Wrkg. beider durch die jeweils entgegengesetzten Elektrolyte 
abgeschwiicht bezw. umgekehrt. Im biolog. Vers. ergibt sich eine antagon. Wrkg. 
yon Lecithin u. Cholesterin in dem Sinne, daB Lecithin einen vag. Zustand, Lecithin- 
zusatz einen sympath. Zustand der Gewebe hervorruft. Da nun in jeder Zelle 
Lecithin u. Cholesterin enthalten sind, die Lipoide ferner eine groBe Bedeutung 
fur die cellularphysiolog. Verh!iltnisse in der Zelle besitzen, da ferner innige Be- 
ziehungen des Neryensystems zu den Lipoiden bestehen, so ist die Annahme 
berechtigt, daB der physikal.-chem. Zustand der Lipoide fur die Funktion der Zellen 
von entscheidender Bedeutung ist. (Klin. Wchschr. 4. 816—19. Berlin, Charite.) Fk.

Siłvio Rebelio und J. Font fes, Die rhythmischen Bewegungen des Shelettmuskcls 
in Salzlosungen (Natriumcitrat und Bariwnchlorid). In isoton. Lsgg. von Na-citrat 
(2,26%) oder yon BaClj (1%) mit Zusatz von 0,28% NaCl (Lsgg., die die gleiche 
Leitfahigkeit wie 0,75% NaCl besitzen u. denen durch einige Tropfen Citronen- 
saure in einem Fali, im andern durch sek. Phosphat (m/7,5) ein pjj von 7,4 erteilt 
ist), fangen die Muskeln an, spontan in rhythm. Zuckungen uberzugehen; manchmal 
yon solcher Periodizitiit, daB Verff. von einer „cardialisation" des Muskels sprechen. 
Bei B ad , setzen die Zuckungen spiiter ein ais bei Na-Citrat. In beiden Fiillen 
yerlangsamt K-Zusatz die Zuckungen. Ca-Zusatz hat bei BaCLj keinen EinfluB, bei 
Na-Citratlsgg. hebt er die Zuckungen auf. (C. r. soc. de biologie 92. 909—12. 
Lissabon.) O p p en h e im er.

P. Carnot, B.. Grenard und Gruzewska, Die Vitalfarbung mit Neutralrot 
ais Mafistab fiir die Ioncnkonzentration lebender Organe. Es wird zunach 31 fest- 
gestellt, welche Farbę die yerschiedenen Organe bei Injektion von Neutralrot an- 
nehmen, daraus liiBt sich auf die aktuelle Rk. der betreffenden Organzellen schlieBen. 
Ais zweites wurde mit Neutralrot der Rcaktionszustand des Magens u. Pankreas 
unter yerschiedenen physiolog. Sekretionsbedingungen bestimmt u. erkannt, daB die 
sezernierenden Zellen^ sauer reagieren, wahrend das Sekretionsprod. alkal. ist u. 
umgekehrt. (C. r. soc. de biologie 92. 865—68. Paris.) C pp en h e im er.

G. F. Rochat und J. S. Steyn, Der Einflufi von Calciumchlorid auf die Pro- 
duktion der intraokularen Fliissigkeit und auf den Augendmck. Nach manometr. 
Messungen wird die Produktion der intraokularen FI. bei Kaninchen nach CaCL,- 
Injektionen im Laufe der ersten 20 Min. bedeutend yermehrt, dann deutlich u. 
langer yermindert, beides unabhśingig vom Blutdruck, der n. blieb. Im Anfang 
stieg der intraokulare Druck auf 45 mm Hg fiir % Stde. u. sank dann wahrend
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der Yersuchsdauer unter die Norm. Nach CaCL-Injektion ist auch die Fluorescein- 
abscheidung in die yordere Augenkammer vermehrt. (Brit. journ. of ophthalmol. 
8. .257—66. 1924. Groningen, Univ.; Ber. ges. Phybiol. 29. 635—36. Ref. H agen .) Wo.

Eugen F. Du Bois, Graphisclie Darstellung des respiratorischen Quotienten und 
der Calorienzahlcn, die durch Eiweifi, Fettund Kohlenhydrat geliefert werden. Schemat. 
Aufzeichnung der bckannten Daten. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. 21. 62 
bis 63. 1923; Ber. ges. Physiol. 29. 587. Ref. Gottschalk .) W o l ff .

J. Loiseleur, Uber den Mcchanismus der therapeutischen Wirkung der Suspen- 
soide. Im Laufe der Unterss. iiber die Wrkg. der Kolloide in der Proteolyse (vgl. 
H ogounenq  u. L o ise l e u r , Buli. Soc. Chim. Biol. 6. 791; C. 1925. I. 105) wurde 
der katalyt. EinfluB auf die hydrolyt. Spaltung von Protiden untersucht u. eine 
grundlegende Verschiedenheit in der Wrkg. eines Suspensoids auf ein Albumin 
festgestellt, je nachdem dieses sich in kolloidem Zustande. befindet oder nicht. So 
wird in kolloidaler Lsg. von EiweiB mit NaOH durch Kollargol die Katalyse 
negativ katalysiert, in Lsg. yon vorher ausgeflocktem, dann wieder mit NaOH in 
Lsg. gebrachtem deutlich positiy. Das gleiche gilt fiir Serum. Die Dinge spielen 
aich ab, ais ob die therapeut. Wirksamkeit der Suspensoide auf die elektive Spaltung 
der Flockungen des Blutes zuriickzufuhren sei, wfihrend die n. kolloiden Elemente 
des Mediums unbeeinfluBt bleiben. (Buli. Soc. Chim. Biol. 6. 861—64. 1924. Lyon, 
Fac. de mćd.) Sp ie g e l .

G. K oerbler, Experimentelle Untersuclmngen uber den Einflufi der Cl- und Ca- 
Ionen auf die Entwicklung des Krebses. Ratten, denen Sarcomfragmente gleicher 
GroBe eingeimpft worden waren, wurden wiederholt Maximaldosen von konz. NaCl- 
u. Calciumdipropanoldiphosphitlsgg. injiziert. Eiń'EfnfluB dieser Ińjektionen auf 
die Entw. der Tumore in einer bestimmten Richtung war nicht zu erkennen. 
(C. r. soc. de biologie 92. 628.) N itsc h e .

Francesco Alessio, Uber die vermutliche Fahigkeit der Schleimłeile des Dick- 
darmes und des Mastdarmes, Nicotin zuriickzuhalten. Die Einfiihrung von Nicotin 
in die mesenterische Yene lost eine Hypertension, spater eine Hypotension aus, 
jedoch nicht in dem MaBe wie bei direkter Einfiihrung in die allgemeine Blut- 
bahn. Dies beruht darauf,' daB die Darmschleimzellen Nicotin zuruckhalten. 
(Arch. Farmacologia sperim. 39. 94—96. 97—103. Padua.) G rim m e .

J. Schiiller, Uber den Antagonismus einiger Lokalanasłhetika gegeniiber detn 
Coffeineffekt am Muskel. (Vgl. Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 105. 224; C. 1925.
I. 2636.) Novocain kann eine komplette Coffeinstarre nicht aufheben, yerhindert 
dagegen in geeigneter Konz. oder prophylakt. angewandt alle Wrkgg. des Coifeins 
am ąuergestreiften Muskel. Der Antagonismus ist reyersibel. Er beruht nicht auf 
einer Liihmung des Muskels durch Noyocain. Cocain ist schwach, Anasthesin stark 
wirksam, Atropin prakt. unwirksam. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 105. 299 bis 
306. Koln, Univ.) W o l ff .

Jean R egnier, Uber die Verstarkung der anasthetischen Wirkung an der 
Cornea von Cocainchlorhydrat durch Alkalinisierung. (C. r. soc. de biologie 92. 
605—8. — C. 1924. II. 1604.) Op p e n h e im e r .

Stephen d’Irsay  und W alter S. Priest, Uber die Wirhmg von Chloralhydrat 
auf das Her z und den ąuergestreiften Muskel. 0,25̂ —-0,50 °/0 Chloralhydrat in der 
durchstrómenden Ringerlsg. bewirkt zuerst jZunahme der Latenzzeit, dann Lahmung 
des Neryen, zuletzt Lfihmung des ąuergestreiften Muskels selbst. — Beim durch- 
stromten Froschherz erzeugen 0,0025—0,0075% Lahmung des Sinus, Yerlangerung 
der Oberleitungszeit, Zunahme der Latenzzeit (Americ. Journ. Physiol. 71. 563 
bis 573. Chicago.) MOLLER.

Curt A lfred Guttmann, Klinische Erfahrungen mit Dicodid, einem neuen 
Korper der Morphingruppe in der Zahnheilkunde. Dicodid (Hydrocodeinon): schmerz-
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stillende Wrkg. ohne Eintreten yon Schlafrigkeit; aufierdem Herabsetzung der 
Schleimhautreflexerregbarkeit. (Zahnarztl. Edsch. 34. 114. Charlottenburg.) B usch .

George M. Curtis, Die Wirkung suieisc der spezifischen Diuretica. Nach intra- 
molekulSren Injektionen von 0,12 g Euphyllin entstand bald eine profuse Diurese. 
Vf. bestimmte in kurzeń Interyallen den NaCl-Geh. des Blutes, der kurz vor dem 
Einsetzen der Diurese rapid anstieg. Blieb die Diurese aus, so fehlte aueli der 
yoraufgehende NaCl-Anstieg im Blute. Wurden gleichzeitig mit dem Euphyllin 
100 ccm asept., 6,7% ig. Eohrzucker-Lsg. in die Bauchhohle des Kaninchens injiziert, 
so wanderte nach den osmot. Eegeln selir schnell Chlorid aus dem Blut in das 
experimentell gesetzte Cl-freie Exsudat. Die diuret. Wrkg. yermindertc sich ganz 
bedeutend, mindestens um %, war yerzogert u. friiher abklingend. Die Wrkg. der 
spezif. Diuretika auf die Diurese kommt wesentlieh dadurch zustande, daB zwischen 
Gewebe u. Blut eine Anderung eintritt, speziell eine rasche Veriinderung im Chlorid- 
Geh. des Blutes. SekundSr ist die unmittelbare Wrkg. auf die Nierenzellen, ebenso 
alle Momente, welche zu einer mechan. Theorie der Wrkg. der Diuretika fuhrten- 
(Klin. W chscbr/^. 824—25. Bern, Univ.) F e a n k .

T. Gordonoff und T. Amakawa, iiber die diuretische Wirkung von Chloropliyll. 
(Vgl. G o k d o n o ff , Klin. Wchschr. 4. 409; C. 1925. I. 2174.) Chlorophyllin-Na 
wirkte bei Kaninchen in manchen Fiillen diuretisch. (Biochem. Ztschr. 157. 333—38. 
Bem, Pharmakol. Inst.) WOLFF.

Ch. Eichet flis, Die Wirkung saurer Lomngen auf die diuretische Wirksamkeit 
der Nierenperfusionsfliissigkeit. Die wirksame Substanz der Nierenperfusionsfl. 
fiillt aus der alkal. Lsg. beim AnsSuern mit Essigsaure aus u. zwar bei pg 8,2 bis 
7,2. Bei einer Aciditat von pjj 6,2 wird sie zersort. Aber auch durch die Fallung 
bei' pH 8,2—7,2 biiBt die Substanz einen betrachtlichen Teil ihrer diuret Wirkaam- 
keit ein.. Durch 2 bis 3-malige Wiederholung dieses Eeinigungsverf. verscliwindet 
sie fast vollstSndig. (C. r. soc. de biologie 92. 486—88.) O h le .

Ch. E ichet flis und G.-A. Minet, Fallung der diuretischen Substanz der Nieren
perfusionsfliissigkeit durch Sattigung mit Natriumchlorid; ihre Losung in Alkalien. 
(Vgl. vorst. Eef.) Die diuret. wirksame Substanz der Nierenperfusionsfl. wird durch 
Sattigen mit NaCl gefallt, jedoch in so feiner Yerteilung, daB sie nicht filtrierbar 
u. daher nur durch Centrifugieren abzutrennen ist. Zu lange Beriihrung mit gesStt. 
NaCl-Lsg. ist schadlich. Das einmal gefallte Prod. lost sich wieder in Alkali- 
carbonatlsgg. vertriigt aber keine Sterilisation bei 105°, da es dabei koaguliert. 
Die diuret. Wirksamkeit dieses Nd. ist nicht auf beigemischte Mineralsalze zuriick- 
zufuhren, da się nach 48std. Dialyse unverSndert ist, andrerseits die durch Ver- 
aschung gewonnenen Salze unwirksam sind. Die Durchstromungsfl. der Milz oder 
Lunge wirkt nicht diuret. (C. r. soc. de biologie 92. 488—89.) O h le .

Alfred Gebert, Antricin. Das PrUparat Antricin, Chlorzimtaldehyd, ist ais 
Antisepticum in der Zahnheilkunde mit Erfolg anwendbar. (Zahniirztl. Edsch. 34. 
40—41. Berlin.) Buscn.

S. l a  Mendola, Einflufi von Wismutpraparaten auf die geformten Elemente des 
Blutes und auf das Arnethsche Schema. Tierversuche mit Bismurol u. Luatol er- 
gaben keine Toxizitiit dieser Verbb. Die Zahl der roten Blutkorperchen bleibt 
unver!indert, die weiBen Blutkorperchen u. die Neutrophilen werden yermehrt, so 
daB dem Bi eine stimulierende Wrkg. auf die B. der weiBen Elemente zugesprochen 
werden kann. Es besteht somit eine Analogie zwischen Neosalvarsan u. Bi. (Arch. 
Farmacologia sperim. 39. 104—21. Palermo.) Gkimme.

F. B. Hofmann, Uber lonenmrkungen am Herzen. Nach Verss. an Frosch- 
u. Saugetierberzen mit Variation des Na-, K- u. Ca-Gehalts der Durchstromungafl. 
mrd geschlossen, daB das Optimum der Konz. an Na-Ionen fiir die Automatie des 
Froschyentrikels weit unter dem Gehalt des Blutes an Na-Ionen liegt, wahrend
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beide fiir den Venensinus ungefiihr zusammenfallen. Am Siiugeticrhcrzcn ist der 
Unterschied geringer. (Biochem. Ztsehr. 156. 278—86. Berlin, Physiol. Inst.) Wo.

Llligi Tocco-Tocco, Die feinen strukturellen Anderungen, die sich beim Frosch 
in der Querstreifung der Myofibrillen unter der Einwirkung einiger Alkaloide und 
am Herzen wirksamer Glucoside beobacliten lassen. Untersucht wurde die Einw. von 
Digitalin, Strophanthin, Adonidin, Helleborein, Nicotin, Pilocarpin u. Atropin auf 
das histolog. Bild. (Arch. internat, de pharmaco-dyn. et de therapie 29. 359—76. 
1924. Messina, Uniy.; Ber. ges. Physiol. 29. 814—15. Bef. L aquer.) W o lff.

W. Steinhausen, Uber die scheinbare UmkeJir der Riehtung des Verletzungs- 
stromes beim Gastrocnemius. Der konstantę Strom bei ylce^/Jc/ioZ-mkontraktur kann 
ais gewohnlicher Yerletzungsstrom gedeutet werden; seine umgekehrte Riehtung 
ist durch den Paseryerlauf bedingt. (Biochem. Ztsehr. 156. 201—5. Frankfurt a. M., 
Inst. f. animal. Physiol.) W olff .

H arald  Lundberg, Wirkung des Hydrastinins auf die autonome Innervation 
des Saugetierdarms. (Vgl. C. r. soc. de biolopie 91. 1095; C. 1925. I. 406.) 
Hydrastinin wirkt am Darm liihmend. Der Angriffspunkt sitzt an den peripheren 
Neryenteilen. (C. r. soc. de biologie 92. 644—46. Upsala, Uniy.) Opp e n h e im e r .

H arald  Lundberg, Wirkung des Hydrastinis auf die autonome Innervation 
des Kaninchenuterus. Sowohl auf die sympatii, wie parasympath. Nervenenden des 
Uterus wirkt Hydrastinin liihmend. Die erregende Adrenalinwrkg. wird in eine 
lahmende yerwandelt (C. r. soc. de biologie 92. 647—49. Upsala, Uniy.) Op p e n h .

H arald  Lundberg, Wirkung des Hydrastinins auf die autonome Innervation 
des Herzens. Wie am Darm u. Uterus (vgl. yorst. BefF.) wirkt Hydrastinin auch 
am Herzen liihmend. (C. r. soc. de biologie 92. eSO'-4-^ .)  Op p e n h e im e r .

K arl-H erm an B ergengren, Adrenalinwirkung auf die Blutgefiifie. In Ab- 
wesenheit von Ca wirkt Adrenalin gefaBerweiternd. (C. r. soc. de biologie 92. 
635—37. Upsala, Univ.) Opp e n h e im e r .

K arl-H erm an Bergengren, Einflufi des Eumydrins auf die GefafSwirkung des 
Adrenalim. Zwisehen der pharmakolog. Wrkg. des Eumydrins u. Atropins konnen 
weder qualitative noch ąuantitatiye Unterschiede bemerkt werden (Adrenalin-GefaBrk., 
d. h. sympath. Innervation der GefaBe ais Testobjekt). (C. r. soc. de biologie 92. 
631—34. Upsala, Uniy.) Op p e n h e im e r .

Bo Claeson, Wirkung des Alkaloids der Lobelia auf die autonome Inneroation 
des Herzens. (Vgl. C. r. soc. de biologie 92. 638; C. 1925. I. 2710.) Lobelin ent- 
wickelt keine liihmenden Wrkgg. auf die vegetativen Neryenelemente. (C. r. soc. 
de biologie 92. 640—43. Upsala, Uniy.) Opp e n h e im e r .

B. B. Sayers, W . P. Yant und J. H. H ildebrand, Helium-Sauerstoffgemische 
ais Vorbeugungsmittel gegen die Tauclierkrankheit. Vff. beschreiben mit Tieren u. 
Menschen ausgefiihrte Verss. iiber Atmung in einer He/Oa-Atmosphare, in der der 
Na der Luft durch He ersetzt ist. Dieses Verf. hat den Vorteil, daB die Auf- 
losung des N2, die bei starker Kompression des Atemraumes (in Caissons, Taueher- 
glocken usw.) im W. u. in den Korpergeweben stattfindet u. bei der Druck- 
entlastung die Entstehung yon blasenformiger Gasentwicklung in diesen Medien 
zur Polge hat, bei Verwendung von He bedeutend herabgemindert ist. In Tier- 
yerss. konnte die Druckentlastungszeit dementsprechend auf ‘/s t'cr bei Ver- 
wendung von Luft notigen Zeit herabgesetzt werden; in einigen yorliiufigen 
Menschenyerss. wurde sie auf '/< bis auf 1/8 yermindert. (Journ. Franklin Inst. 
199. 560—61.) F r a n k e n b u r g e r .

K ichiya Ohta, Chemische Untersuchungen bei Kaninchen, die Hamatoporphyrin 
bekommen haben. Wenn man albinot. Kaninchen 0,05 g Hamatoporphyrinhydro- 
chlorid pro kg injiziert u. sie 5—10 Stdn. der Sonne aussetzt, so entwickeln sich 
die Yergiftungserscheinungen: Lichtscheu, Schleimhautreizung, Odem der Ohren.
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Wenn die Tiere aus der Sonne genommen werden, klingen diese Reizsymptome ab. 
Nach 1 Monat sieht man aber Tbrombosen in den OhrgefaBen, Nekrose, Haarausfall.
— Bei der akuten Yergiftung hat Hamoglobin u. Erythrocytenzahl abgenommen, 
Fett u. Fibrinogen sind im Biut vermehrt. Nach 3 Wochen ist die Zus. des Blutes 
wieder n. (Journ. Bioehemistry 4. 225—38. 1924. Tokyo.) MOll e r .

S. G. Zondek, Die Identitat von Nerv-Ionen- und Giftwirkung. Neryenreiz, 
bezw. Neryengift, Zellgift u. Elektrolyt iiben an der Zelle den gleichen Effekt aus, 
alle fiihren zu einer Verteilungsiinderung der Elektrolyte. Der Weg, der zur Ver- 
teilungsiinderung fiihrt, ist ein verschiedener. Der kiirzeste ist der, den der 
E le k tro ly t  selbst beschreitet, eine unmittelbare Beeinflussung der Elektrolytyer- 
teilung an der Zelle. Den lSngsten Weg geht der N e ry e n re iz , er fuhrt durch die 
neuromuskulare Zwischensubstanz, wahrscheinlich durch Einw. auf die Kolloide, 
indirekt zur Verteilungsanderung der Elektrolyte. Die Z e llg if te  greifen die 
Kolloide direkt an, im AnschluB daran kommt es zur Elektrolytyeriinderung. Die 
Teilyorgange an der Zelle sind in ihrer Gesamtheit ais dem System GroChirn- 
Pyramidenbahn-pńfiphercr Nery-Muskel analog anzusehen. In diesem Zellsystem 
stellen Nery, Gift u. Elektrolyt ebenfalls nur Glieder ein u. derselben Kette dar. 
(Klin. Wchschr. 4. 809—16. Berlin, Charitó.) F r a n k .

Eaestrup, Uber Fluorvergiftunge>i. Im Anschlusse an 2 todlieh yerlaufene 
Vergiftungsfalle u. die yorliegende Literatur wird die Gefahrlichkeit der F-Yerbb. 
u. das V. solcher in Handelsprodd. besprochen. Charakterist. fiir die einschlagigen 
Falle ist das V. einer mehr oder minder blutig roten bis schokoladenfarbigen, 
truben, sauren FI. im Magen mit entziindlicher Rotung, Schwellung, haufig auch 
Schleimbedeckung der Magenschleimhaut u. zahlreichen feinsten Blutaustritten an 
dieser, besonders in der Pfortnergegend; ausgesprochene Veratzungen fehlen oder 
treten zuruck. In den Leichenorganen gelang der qualitative Nachweis von F  
leicht, indem fein. zerschnittene Teile yorsichtig gerostet u. zerrieben, dann einige g 
davon im Bleitiegel mit konz. H2SO., yersetzt u. die Dampfe in iiblicher Weise auf 
Glasatzwrkg. gepruft wurden. (Dtseli. Ztschr. f. d. ges. gerichtl. Medizin 5. 406—14. 
Leipzig, Univ.) S p ie g e l .

H aupt, Zur Ilaffkrankheit. Da Gefahr besteht, daB aus der auf einer Ver- 
giftung durch gasformige As-Verbb. beruhenden „Haffkrankheit“, die durch As- 
haltige Abwiisser von Cellulosefabriken yerursacht ist (vgl. L e n tz ,  Chem.-Ztg. 49. 
234 [1925]), falsche Analogieschlusse auf andere Cellulosefabriken gezogen werden, 
hat Vf. Abwasser u. Proben aus den Vorflutern von 6 Fabriken unters. u. nirgends 
As nachgewiesen. (Chem.-Ztg. 49. 333.) J u n g .

Deaider K arsai, Scliwere Folgen des in die Blutbahn gelangten Bienengiftes. 
Nach Bienenstich in der Nachbarschaft der Vena jugularis externa traten lebens- 
bedrohliche Erscheinungen bei einem Mannę ein, die unter zweckmSBiger Be- 
handlung zuriickgingen. (Therapia 3. 2. 1924; Ber. ges. Physiol. 29. 816. Ref. 
F lu r y .) W o lff .

Luigi Tocco-Tocco, Uber einige Gtriinde, welche die Toxizitat von Strophantin 
(indern. Exakte Verss. ergaben, daB sich in den Samen yon Strophantus Combę 
sowohl im Endosperm wie auch in der Schale, aber nicht im Embryo Substanzen 
befinden, welche auf die Dauer die Toxizitat yon Strophantin bis zu Nuli herab- 
setzen. Die Wrkg. dieser Substanz schwankt mit der Temp., der Feuchtigkeit, u. 
der Zeit der Einw. Hieraus folgt, daB die klimat. Verhaltnisse wahrend der Ernte 
u. die Zeit des Lagerns entschiedenen EinfluB auf die Toxizitat haben mussen. 
Beziehungen zwischen der Farbrk. mit HsS04 u. der Toxizitat lieBen sich nicht 
feststellen. (Arch. Farmacologia sperim. 39. 1—23. Messina.) Gbimme.

Raymond Moussu, Toxalbumine ais Ursache der Yergiftung mit den Komem  
von Cassia occidentalis L. Der Giftstoff yon Cassia occidentalis ist kein Glykosid.
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Dagegen konnte eine albuminartige Substanz mit Antigencharakter nacbgewiesen 
werden, dereń Giftigkeit durch Formaldehyd u. WSrme aufgehoben wird. Beim 
Hund kann ein Immunitatszustand gegen das Toxalbumin erreicht werden. (C. r. 
soc. de biologie 92. 862— 63. Paris.) Opp e n h e im e r .

V ittorio P ettinari, Die Giftmrbmg von Amaniła plialloides Ir. Es wird jetzt die 
Wrkg. von Ertrakten des Pilzes auf Warmbluter untersucht. Sie sind fiir Kaninchen, 
Meerschweinchen, Tauben, im allgemeinen fiir Pflanzenfresser peroral meist unschiid- 
licli, wiihrend alle untersuchtenTiere gegen die parenteraleEinyerleibung sehf cmpfind- 
lich sind. Bei intrayenoser oder intrakardialer Zufuhr der Extrakte selbst in ver- 
haltnismiiBig hohen Gabcn gelingt es nicht, sofortigen Tod herbeizufiihrcn oder 
eine selektiye Wrkg. des Giftes festzustellen. Besonders bei Iangsam yerlaufender 
Vergiftung scheint der ganze Organismus in seiner VitalitJit, seiner Struktur u. 
seinen Funktionen geschiidigt zu werden. Die Tiere erleiden sehr starkę Gewichts- 
yerluste. Dem Herzstillstand geht Atemstillstand yoraus. (C. r. d. l’Acad. des 
sciences 180. 320—21.) Spie g e l .

F. Pharmazie. Desinfektion.
I. M. K olthoff, Der Zustand des Silbers in Protargol und Kollargol. (Journ. 

Amer. Pharm. Assoc. 14. 183—89. — C. 1925. I. 258.) G r o sz fe l d .
0. Steppuhn und G. Pewsner, Uber die Extraktionsbedingungen von Adonis

vernalis. Soxhletextraktion mit absol. A. u. Perkolation mit gewohnlichem A. u. 
CH3OH gibt gleiche Werte u. ist erschopfend. Auch liingere Extraktion mit 
20facher Menge k. W . ist erschopfend. LUngere fiinw. von A. fiihrt zu einer Er- 
hohung der Froschherzwertigkeit. Erwarmen des Kaltwasserextraktes schwacht 
seine Wrkg. ab; qualitativ iindert sich dabei die Wrkg., indem ein digitalisartiger 
Charakter heryortritt. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 105. 334 — 42. Moskau, 
Chem.-pharmaz. Forschungsinst.) W o lff .

A. Sluyters, Pharmakologische Untersuchung eines fur die Hollćindische Pharma-
kopoe bestimmten Digitalispriiparates. Fiir die Holland. Pharmakopoe sollte ein 
wirksames, haltbares, zur Injektion geeignetes Digitalispraparat ausgearbeitet werden, 
welches der Apothcker aus gceichtem Blatterpulyer selbst herstellen kann. Dieser 
Forderung geniigten zwei in dieser Arbeit beschriebenen Prodd. Pharmakolog. 
Wrkg., sowie Arbeitsyorsclirift fiir die Holland. Pharmakopoe eingehend beschrieben. 
(Arch. der Pharm. 263. 52—66. Utrecht, Reichs-Univ.) D ietze .

K. K. Chen, Eine pharmakognosłische und cliemisehe Untersuchung von Ma Huang 
(Ephedra vulgaris var. helvetica). Geschichte, geograph. Verbreitung, Beschreibung, 
Histologie u. chem. Zus. der Pflanze. Ephedringehait ciniger getrockneter Proben 
0,0186—0,0908%. (Journ. Amer. Pharm. Assoc. 14. 189—94.) G r oszfeld .

H. Zórnig, Uber Ycrfalschungen von Arzneidrogen. Aus der grofien Zahl der 
Yerfiilschungcn von Arzneidrogen werden die Faile herausgegriffen, die im 
Schrifttum genauer beschrieben worden sind, z. B. die Yerffilschung von Ilhizoma 
Helenii mit Rad. Belladonnae. (Arch. der Pharm. 263. 197—216. Basel.) D ietze .

1. H erzog, Der Arzneimiltelverkehr des Jahres 1924. (Arch. der Pharm. 263.
216—30. Berlin.) D ie t z e .

B.. B. Sm ith und P. M. Giesy, Studien iiber die Ionenkonzentration von keim- 
totenden kolloiden Silberverbindungen. Durch das elektrometr. Verf. laBt sich nicht 
ermitteln, wieyiel ionisierbares Ag in kolloidalen Ag-Verbb. enthalten ist. Zu diesem 
Zwecke titrierten die Vff. die Yerbb. mit einem Materiał, welches das Ag in eine 
UuBerst ionisierte Form yersetzt; die Yeranderungen in der Ag-Ionenkonz. wurden 
durch das elektrometr. Verf. yerfolgt. Bei der Titration reagiert das hochst ioni- 
Bierte Ag zuerst, so daB die Titrationen zeigen, wieyiel YOW dem Ag ionisierbar
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war bei jeder Ag-Ionenkonz. Ais Titrationsagenzien wurden Kalium- u. Waaser- 
stoffjodide u. zum Vergleich Natrium- u. Wasserstoffchloride verwendet. Titriert 
wurden Silbemitrat, Silberosyd, Protargentum, Solargentum, Collargol u. ein kol- 
loidalea Ag-Jodid. Zur Bezeichnung der Ergebnisse war es zweckm&Big, das 
Symbol pAg heranzuziehen, worunter der negatiye Logarithmus der Ag-Ionenkonz. 
zu yerstehen is t Also, wenn eine Lsg. ‘ / i o o d o '11- i s t  mit Bezug auf die Ag-Ionen, 
so ist pAg =  4. pAg hat dieselbe Bedeutung fur die Ag-Ionen, wie pn  fiir die' 
Wasserstoffionen- Die Ergebnisse zeigten, daB Solargentum 11—14% seine3 Ag iri 
einer hoher ionisierten Form enthalt ais AgJ in Ggw. von uberschussigem 1. Jodid; 
sein pAg ist 6,7—7,1. Collargol hat pAg — 6,5 u. 10% seines Ag sind mehr ionisiert 
ais AgJ. Der Ruckstand des Ag in diesen Verbb. ist wahrscheinlich metali. Ag.- 
Das ionisierbare Ag ist yermutlich mit ProteinstofFen in einer unl. oder wenig ioni
sierten Form. Protargentum hat pAg = 2 ,1 —2,4; 81% seines Ag sind mehr ionisierbar 
ais Ag; es ist wahrscheinlich eine Mischung von kolloidalem Ag u. Ag-Protein- 
yerbb. (Journ. Ąmer. Pharm. Assoc. 14. 10—18. Brooklyn [N. Y.], E. R. Squibb & 
Sous.) D ie tz e .

V. Macri, Dicarbonat und seine Unvertragliclikeit. Kritik an einigen Angaben 
von R ic c ia k d e l l i  (Boli. Chim. Farm. 62. 577; C. 1924.1. 1059). (Boli. Chim. Farm. 
64. 3—5.) S p ie g e l.

G-. Siboni, Nochmals iiber die Unvertraglichkeit des Dicarbonats. Vf. best&tigt 
die Angaben von M ac ri (vgl. vorat. Ref.), U nter den m it R echt kritisierten Aus- 
fiihrungen von R i c c i a r d e l l i  beruhten  einige au f unyollstSndiger W iedergabe 
alterer B efunde des Yfs. (Boli. Chim. Farm . 54. 225; C. 1915. II. 237), dereń Be- 
schreibung Vf. deshalb w iederholt. (Boli. Chim. Farm . 64. 129—31.) S p ie g e l.

Wilbur L. Scoville, Magnesiumcitratlosung betreffend. Die abfiihrend 
wirkenden Mg-Citratlimonaden sollen das Mg-Citrat ala saures Salz MgHC8H50 7 
enthalten. Yorschriftcn zur Herst. sind beigegeben. (Amer. Journ. Pharm. 97. 
80—83.) G-rimme.

W illy Wobbe, Neue Arzneimittel. Spezialitaten und Geheimmittel. (Arch. der 
Pharm. 263. 231-—35.) D ie tz e .

W. Grunke, Uber neuere Arzneimittel. Besprechung der Eigenschaften yon 
Ileseton, Camphogen, Cadechol, Perichol u. Lobelin, iiber die im C. schon berichtet 
wurde. (Therapie d. Gegenwart 66. 122—24. 169—72. Berlin.) D ie tz e .

H. Mentzel, Neue Arzneimittel, Spezialitaten und Vorschriften. Arsaferroklein 
Chem. Fbk. A .-G ., Kolin a. Elbe), Tabletten mit je 1 mg As20 3 u. Fe. — Arsaklein, 
Tabletten mit 1 mg As20 3. — Atropaverin, Lsg. von 0,05 g Papaverin-HCl u. 0,0005 g 
Atropin, sulfuric. — Bromuroklein (Kolin), Tabletten mit je 0,3 g Monobromiso- 
valerianylkarbamid, Schlafmittel. — Calsanol (K ord ia , Bonn), 5% Ca-Salze, 35% 
Glycerin, 5% A., sowie Lecithin u. F e .— Eligol (D alim ann, Schierstein), Yitamin- 
Ca-P-Rhodan-Si-Tabletten. — Energoklein (Kolin), je 0,005 g Yohimbin-HCl u. 
Vitamine in Tabletten, Aphrodisiacum. — Eubisan mit Arsen (M. L e sc h n itz e r , 
Breslau), Hitmatogen mit As. — Joduroklein (K olin), Tabletten mit je 0,3 g «-Mono- 
jodisoyalerianylkarbamid, Antilueticum. — Karyon M, P, F, R, Lsg. in 4 Starken( 
zur Injektion bei Tuberkulose.— Oototal (L aboschin), ident. mit Rejuven feminin> 
Eierstockpraparat. — Papavydrin (W eil, Frankfurt), Dragetten, Suppositorien ui 
Injektionen, 0,5 mg Atropin oder Eumydrin u. 40 mg Papaverin-HCl, bei Magen* 
u. Darmspaamen. (Pharm. Zentralhalle 66. 41.) D ie tz e .

S. Rabów, Ubersicht der im Laufe des Jahres 1924 bekannt gewordenen thera- 
peutischen Neuheiten einschliefilich der Spezialitaten und Geheimmittel. Adiplantin 
(Ch. Fbk. H e l f e n b e r g  A.-G. bei Dresden), Pflanzensaftsalbe in Tuben auf Wund- 
flachen gut haftend. — Alvonal (K a l le  & Co., Biebrich), 50%ig. Traubenzuckerlsg. 
zur Forderung der Wehen. — Amarin ( B e ie r s d o r f f  & Co., Hamburg), HCO-
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baltige Frostsalbe. — Anginos (TEMMLER-Werke, Detmold), Tabletten au3 HCO 
u. Menthol. — Asthmacid (Sarsa, Berlin C.), enthiilt Grindeliafluidextrakt u. Benzyl- 
benzoat. — Calcaona (Chem. W erke  M arienfe lde), Mischung von Kakao u. 
Kalk. — Diur ety saturn (BOr g e r , Wernigerode), Dialysat aus Bulb. Seillae, Fol. 
Betulae u. Fruct. Juniperi. — Galenetten (Galenu s, Frankfurt a. M.), Tabletten. — 
Glandole, Extrakte aua innersekretor. Driisen. — Gonostyli (Be ie r s d o r ff , Hamburg), 
Stabchen mit AgNO:1, Chołeval, Protargol, gegen Gonorrhoe. — Ilddensa (Chem. 
ph. Fbk. H adensa , Berlin-Lichterfelde), Hamorrhoidenmittel mit Menthol,,Anthrasol, 
Hg, AgN03. — Narcylen (BOHRINGER-Hamburg), gereinigtes Acetylen, zur In- 
halationsnarkose. — Percutole (Chem. Fbk. R eish o lz), enthalten Arzneistoffe, ais 
Ersatz fur Salben, Tinkturen, Trockenpinselungen, z. B. Resorcin-Percutol. — 
Pitralon (L in g n e rw erk e , Dresden), ein Holzteerderiy. — Quadronal (Asta- 
W erk e  yorm . H e n n ig  & K ip p e r , Braekwede), Kombination von Antipyrin, 
Phenacetin, Lactophenin u. CofFein. — Robopan (M iinchener pharm . Fabr., 
Miinehen 25), Plfitzchen aus Lecithin, Cliinarinde, Fe, Ca, Kakao usw. — Uraly- 
satum (BUh g er , Wernigerode), Dialysat von Fol. Uvae Ursi. — Valarom 
(Dr. K arl Sc h m itz , Breslau 7), Extract. Valerian. aromat. — Xifalmilch (Sachs. 
S eru m w erk , Dresden), nach besonderem Verf. hergestelltes MilchprJiparat. (Chern.- 
Ztg. 49. 301—2. 338—39. 362—63. Freiburg i. Br.) D ie t z e .

Fred B. Kilmer und F. L. Hunt, Belladonnapflaster. Der Alkaloidgehalt der 
Pflaster nach der United States Pharmacopoeia erwies sich ais ausreichend. (Journ. 
Amer. Pharm. Assoc. 14. 241—49. New Brunswick [N. J .] , Lab. of J o h n s o n  & 
Jo h n so n .)  G ro s z fe ld .

Fritz Reuter, Natiirlichcs und kiinstliches Mtnti-alwasser, insbesondere „ Yenc- 
cin“ ais adjiwierendes Mittel bei der Behandlung infektioser Wunderkranhmgen. 
Yenecin ist eine wss., schwach alkal. reagierende Lsg. von CaS04, CaCLj, einer 
geringen Menge Mg-Verbb. mit feinst yerteilter Blutkohle. Es ist yollig ungiftig 
u. hat sich noch besser ais die zum Versand gelangenden Mineralwiisser bei Alveo- 
larpyorrhoe, Stomatitis u. Angina bewahrt. (Dtsch. Zahnfirztl. Wchschr. 28. 65 
bis 66. Rudolstadt.) B0SCH.

Betti Rosenthal, Uber den Wxrkxmgsmechanisnius des naturlichen Emser 
Salzes bei der Bekampfung des Zahnsteins und der Aloeolarpyorrhoe. Sie beruht in 
der eiweifilosenden Kraft schwach konz. Lsgg. (Zahnarztl. Rdsch. 34. 39. Wies
baden.) Busch.

Hans Kessler, Kamillosan in der Zahnheilkunde. Kainillosan bat sich in der 
zahinirztlichen Therapie, bei Stomatitis, Gingivitis, bei Decubitus etc. bewahrt. 
(Dtsch. Zahnarztl. Wchschr. 28. 67. Frankfurt a. M., Univ.) B usch .

Nicola Sette, Bakteńcides Yennogen des „Novokresols.“ Novokresol ist eine 
von G iu lio  A le s s a n d r in i  hergestellte Mischung von Kresolseifenlsg. mit Chlf., 
FI. von D. 1,84, in beliebigen Yerhaltnissen mit W. misclibar, greift Metalle, Holz, 
Marmor usw. nicht an, ebensowenig die yerschiedensten Webstoffe, macht keine 
Flecke, ist unentziindlich u. ohne atzende Wrkg. auf die Haut. Au Desinfektions- 
kraft kommt es nahezu dem Phenol gleich. Es werden empfohlen Lsgg. yon 
mindestens 1,5% fur freie yegetatiye Formen yon Bakterien, 2,5% fiir solche in 
Organen, 7,5% fur Tuberkelbacillen in Sputum oder fiir Sporen. (Annali d’Igiene 
35. 138—46. Rom, R. Uniy.) S p ie g e l.

W. C. de Graaff, Die Sterilisation und Ausgabe Y. Entgegen v a n  d e r  W ie l e ń  
wird trockne Sterilisation bei 170° auch fiir Watte u. Papier fiir moglich gelialten, 
ohne daB dieselben yerkohlen. Sterilisation in Dampf bei 107—110“ wird fiir 
geniigend gehalten. Auch die Filtration durch Kerzen bewahrte sich bei riclitiger 
Anwendung. (Pharm. Weekblad 62. 249—54. Utrecht, Rijksuniy.) G ro s z f e ld .
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Chemische Fabrik Griinau Landshoff & Meyer, A.G., Griinau b. Berlin, 
und C. A. F. Kahlbaum, Chemische Fabrik G. m. b. H., Adlershof b. Berlin, 
iibert. von: Salo Bergel, Berlin-Wilmersdorf, Antistoff gegen Syphilisspirochaten. 
(A.P. 1534832 vom 1/4. 1922, ausg. 21/4. 1925. — C. 1923. II. 887 [D.R.P. 
367555].) . SCHOTTLANDER.

W ilhelm Molier, Wentorf-Reinbeck, Herstellung einer Paraffinolemulsion, dad. 
gek., daB eine geringe Menge Wachs in dem Paraffinol unter Erwiirmen gel. u. 
nach dem Erkalten der Mischung ein Fruchtsaft, z. B. Feigensaft, eingeriihrt wird. — 
Z. B. wird Carnauba- oder Bienenwachs unter Erwarmen in Paraffinol gel. u. nach 
dem Erkalten Feigensaft, der durch Auflosen von Zucker u. Na-Tartrat in einem 
wss. Feigenauszug gewonnen wurde, in die Mischung eingeriihrt. Man erhalt ein 
angenehm schmeckendes, leicht genieBbares Heilmittel mit leicht abfuhrender Wrkg. 
Der Zusatz von Wachs ermoglicht eine vollatiindige u. dauernde Durchmiscliung 
des Paraffinols mit dem Fruchtsaft. (D. B. P. 411601 KI. 30 h vom 22/4. 1923, 
ausg. 31/3. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Minnita Bailfcy, New York, V. St. A., Mittel gegen Zahnschmerzen, bestehend 
aus einer gemahlenen schwarzen Senfsamen, weiBes Vaseline, PfefFerminzol, Terpen- 
tinol u. Senfol enthaltenden pastenformigen M. — Zum Gebrauch wird das Mittel 
in die Hohlung carioser Zahne eingefiihrt. (A.P. 1534485 vom 12/7. 1924, ausg. 
21/4. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

G. Analyse. Laboratorium.
Bobert E. Jefferson, Wasserstandshalter. Vf. hebt hervor, daB er bereits in 

1905 einen ahnlichen App. konstruierte, wie WILDE (Ind. and Engin. Chem. 16. 
904; G. 1924. II. 2598) neuerdings angegeben hat. Durch Ansammlung yon Luft 
in dem oberen Teil des Hebers war dieser App. nicht zuyerl&ssig. Vf. beschreibt 
zwei neue Ausfuhrungsformen, bei denen dieser Ubelstand yermieden wird. 
Naheres zeigen die Figg. im Original. (Ind. and Engin. Chem. 16. 1230. 1924. 
Birmingham.) K. W o lf .

H. B. Lang, ’Die Konstruktion der Widerstandsthermometer. Vf. gibt genaue 
Anweisungen zur Anfertigung eines Widerstandsthermometers aus 0,004" dickem 
Pt-Draht, wie es von CALLENDAR (Philos. Transact. Eoy. Soc. London [A] 199. 55 
[1922]) benutzt worden ist. Der Kopf des Thermometers zeigt eine neue brauch- 
bare Form. (Journ. Scient. Instruments 2. 228—33.) BOt tg er .

S. Erk, Uber die Nonnung von Einschraubthennometern. Es wird ein tjber- 
blick uber die bislierigen Arbeiten des Arbeitsausschusses fiir die Druck- u. Warine- 
messung gegeben, der einen Teil des Normenausschusses der deutschen Industrie 
(NDI) bildet. Die Arbeiten betreffen die Einschraubthermometer, dereń bisher ge- 
normte Armaturen fur rundę, flachę u. Winkel-Glaaeinsatzthermometer abgebildet u. 
in ihren AusmaBen fur die yerschiedenen MeBbereiche nfiher beschrieben sind. Ais 
neue Thermometerfll. werden fur hohere Tempp. Cumol (bis 150°), Methyl- u. Amyl- 
benzoat (bis 200"), die durch syr. Asphalt schwarz gefarbt sind, angewendet. (Glas 
u. Apparat 6. 57—59. 65—67.) B O ttg e r .

W. H. F. Kuhlmann, Bemerkungen zur Veroffentlichung von Friedrich Holtz 
und W. H. F. Kuhlmann-. Die Ultrawage. Die Wagungsgenauigkeit von 0,001 mg 
der yom Vf. konstruierten Ultrawage ist nicht nur eine Forderung, wie in der 
Veroffentlichung von H o l tz  u. K u h lm a n n  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 266; C. 1925.
I. 1420), an dereń Abfassung u. Durchsicht Vf. sich nicht beteiligt hat, dargetan 
wird, sondern die Wage leistet diese Genauigkeit tatsSchlich. (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 58. 961.) J o s e p h y .

Georges Baume, Uber Bestimmung des Yizcositatskoeffizienten in absolutem
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Mafie. Beschreibung eines Capillaryiscosimeters nach dem Prinzip des D. E. P. 
373779 (C. 1923. IV. 390). (Chaleur et Ind. 5. 638—42. 1924.) BOr n st e in .

Fr. Martin, Viscositatsmessungen mit Hilfe des Ostwaldschen Apparates. Fur 
yiscositatsmessungm mit dem Ostwaldschen App. gilt die Formel 7] =  k dt, wobei 
k eine fiir jeden App. charakterist. Konstantę, d die Dichte, t die Durchlaufzeit 
bedeutet Vf. fiihrt Messungen mit 7 App. nach dem Ostwaldschen Typ aus, u. 
findet Differenzen bis zu 15%- Es werden untersucht: X,- CClt , Bzl., u. Athylen- 
bromid bei 15 u. 30°. Die Beziehung der Viscositi£tswerte zweier Fil. wird durch 
folgende Formel wiedergegeben:

*1 =  d X * =  k X 1
T] aqu. d aqu. s t aqu. 11 t aqu.

wobei kn eine fiir die untersuchte Fl. charakterist. Konstantę bedeutet. Das Ver- 
haltnis tjt aqu. soli unabhangig vom App. konstant bleiben. Es werden zahlreiche 
Tabellen wiedergegeben iiber DurchfluBzeiten, Konstantę des App., Viscositfit bei 
15 u. 30°, ViscositSt nach der Formel 7] =  k d t  u. nach einer korrigierten Formel, 
iiber den EinfluB des Vol. auf die Durchlaufzeit. Die Differenzen fiir die relativen 
Werte der Viscositiit betragen fiir CCI, u. C2H4Bra 3%, fiir A. wenigstens 10%. 
Werte, die am meisten yon den wirklichen abweichen, erhiilt man bei App. mit 
kurzer DurchfluBzeit. Ein Hauptfehler des Ostwaldschen App. ist der EinfluB der 
Fl.-Menge auf die DurchfluBzeit. Es werden einige Veriinderungen an dem Ost
waldschen App. yorgenommen, die diesen Fehler aufheben sollen. Die Messungen 
mit diesem yerbesserten App. beweisen, daB die Fehler yerkleinert worden sind, 
daB aber die Anwendnng der einfachen Formel zu keinem befriedigenden Resultat 
fiihrt. Es werden die modifizierten Formeln yerśchiedener Autoren besprochen u. 
schlieBlich die Formel i] — A d t  — B  d t  angewendet. A  entspricht der Kon- 
stanten k u. B  =  F/8 n  l- V  =  Vol. der Fl., I —  Lange der Capillare. Mes
sungen nach dieser Formel zeigen bessere Ubereinstimmung, doch sind die Werte 
fiir App., bei denen die Korrektur groB ist, etwas hoher ais fiir solche, bei denen 
sie klein ist. Es werden noch Messungen mit App. mit engeren Capillaren yor
genommen u. liefern auch ohne Korrektur gute Ubereinstimmung. (Buli. Soc. 
Chim. Belgique 34. 81—116. Briissel, Bureau des Etalons Physico-Chim.) L asch.

S. L. ftuimby, TJber die eccperimentelle Bestimmung der Viscositat schwingender 
fester Korper. Auf Grundyorstellungen von S to k e s  u. R a y le ig h  fuBend wird der 
EinfluB der Viscositat auf Longitudinalschwingungen in Stiibcn theoret. untersucht 
u. die Anwendung auf die vom Vf. angewandten schwiugenden Systeme gegeben. 
Die Erregung der Schwingungen in den yierkantigen Probestaben erfolgt durch 
Einw. eines sinusformigen elektr. Wechselfeldes, das yon einem ungedSmpften 
Schwingungskreis erzeugt wird, auf ein Stiiek piezoelektr. Quarzes, der, passend 
geschnitten, an das eine Stabende mit Schellack gekittet u. in geeigneter Weise 
mit Zinnfolien belegt ist, sodaB im Innem des Quarzes eine Spannung entsteht, die 
der Potentialdifferenz der beiden Zinnfolien proportional ist, sich auf den Stab 
fortpflanzt u. durch ihren raschen Wechsel die erforderlichen Vibrationen erzeugt 
Die resultierenden Geschwindigkeitswechsel der Teilchen am Stabende werden 
durch Beobachtung der Drehung einer dort aufgehSngten Eayleighschen Scheibe 
mit Spiegel, Lichtzeiger u. Skala gemessen. Zur Messung selbst wird eine Eeso- 
nanzfrequenz ausprobiert u. eine Eesonanzkurye der Drehung ais Funktion der 
Frequenz aufgenommen. Die experimentellen Eesonanzkuryen stimmen fiir hart- 
gezogenes Cu, Al u. Glas gut mit den theoret. abgeleiteten iiberein. Abweichungen 
finden sich bei weichem Cu u. Ag. Fiir erstere Fiille wird eine einfache Funktion 
des Viscositatskoeffizienten fj. (1 a) berechnet, die um Zehnerpotenzen niedrigere 
Zahlenwerte, ais von anderen Eiperimentatoren gefunden, liefert. Die Diskussion 
dieser Befunde fiihrt auf Bedenken gegen die biśher gebrSuchlichen Messungs-
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methoden, in die wahrscheinlich irreveraible Zustandsanderungen eingehen, sodaB 
ganz andere Einfliisse, neben jenen der Yiscositśit zur Beobachtung gelangen durften. 
Stellt man die bisher gefundenen Viacositatskoeffizienten in Rechnung, bei der 
Betrachtung der akust. Schwingungen von Staben, so wurde die DSmpfung so stark 
werden, daB die Bewegilng aperiod. wiirde. — Die Schallgeschwindigkeit ergibt 
sich aus den Kesonanzfreąuenzen fiir Al, hartgezogenes Cu u. Glas zu 5070, 3650 
u. 5710 m/sec. bezw. (Physical Reyiew. [2.] 25. 558—73. Columbia Univ.) K ykop.

E lliott 0,. Adams und E. E.. H. Charpentier, Ein Capillarmanometer system 
zur Herstellung von Gasgeniischen mit sehr betrachtlichen Konzentrationsimterschieden 
der Komponenten. Vff. beschreiben ein von ibnen konatruiertea Capillar-Stromungs- 
manometer mit senkrecht stehender Capillare. Sie verwenden 3 Paare dieser Mano- 
meter zur Herst. eines Gasgemisches von N2 u. 0 2 im Yerh&ltnia 1000000 : 1 der- 
art, daB je ein Manometer jedes Paares mit reinem N2 beschickt wird, wiihrend 
das kleinere Manometer des 1. Paares mit 0 2 u. die beiden anderen Manometer 
mit dem, aus dem yorgesehalteten Manometerpaar austretenden Gasgemiseh be- 
schickt werden; diS uberflussigen Gasmengen entweichen dabei durch fjberdruck- 
flaschen. (Journ. Franklin Inst. 199. 550—51.) F r a n k e n b u r g e r .

M artin Kristensen, Ein Zinknitratthennostat. Zur Heizung wird die Wiirme- 
entw. beim Erstarren von yorher geschm. u. bis 40° abgekiihltem Zn (N03)2 benutzt. 
In dem mit einfaehen Mitteln hergestellten App. bleibt bei AuBentemp. von 15—20° 
die Innentemp. fur ca. 24 Stdn. zwiachen 35 u. 33°. Fiir mehrtagige Benutzung 
muB das Salz tiiglich neu geschm. werden. (Zentralblatt f. Bakter. u. Paraaitenk.
1. Abt. 94. 470—74. Kopenhagen, Statens Seruminat.) Sp ie g e l .

D. A. M aclnnes und T. B. B righton, Die Methode der wandernden Grenz- 
flache zur Bestimmung von Ubei-fiihn.mgsza.hlen. III. Eine neue Form des Apparates. 
(II. vgl. Sjiit h  u. Ma c I n n e s , Journ. Americ. Chem. Soc. 46 . 1398; C. 1924. II. 
1715.) Die Handhabung des vom Vf. konatruierten App. ist einfacber ais die 
Methode zur Best. der Uberfiihrungszahlen nach H it t o r f . Der App. besteht im 
wesentlichen aus 2 ElektrodengefaBen, die derart in einer ebenen Glasplatte ein- 
geschmolzen sind, dafi die Offnungen eines graduierten U-Bohres, das in einer
2. ebenen Glasplatte eingeschmolzen ist, genau auf die Offnungen der Elektroden-
gefaBe passen. Die Platten werden gut gefettet, die GefiiBe werden so gefullt, daB 
in ihnen ein Tropfen ttbersteht, dann entsteht, wenn die Platten aneinander gebracht 
werden, eine scharfe Grenze. Dieser App. lieferte richtige Uberfiihrungszahlen, 
wenn diese aus dem Verbaltnis der Bewegung einer Grenzflache zur Summę der 
Bewegungen beider berechnet wurden, aber die Werte fielen etwas zu niedrig aus, 
wenn die Rechnung nach der in der yorigen Mitt. (1. c.) benutzten Formel erfolgte, 
woraus auf Stromyerlust durch das Fett u. das W. des Thermostaten geschlossen 
■wurde. Dieser Verlust wurde yermieden, wenn die eine Platte einen kleinen 
Mesaingansatz hatte u. die andere ein Loch, in das dieser paBte. Durch Luft wurde 
der App. vom W. im Thermostaten isoliert. Die so bei 25° erhaltenen Uberfiihrunga- 
zahlen fur 0,1 u. 0,2-n. KC1 mit 0,065-n. LiCl ais Indicatorlsg. fiir das K-Ion u.
0,070-n. K-Acetatlsg. fiir das Cl-Ion stimmen mit den aua der Wanderung getrennter 
Grenzfliiehen mit wechselndcr Indicatorkonz. erhaltenen iiberein. (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 47. 994—99. Cambridge [Mass.] Inst. of Technol.) J o seph y .

E. Caballero, Uber eine Vorrichtung, mit dem Mikroskop in jeder Lage, 
namentlich in geneigter Stellung, Mib-ophotographien aufzunehmen. Die gewohnlichen 
Vorr. geatatten nicht, bei geneigtem Mikroskop Aufnalimen zu machen, obwohl die 
geneigte Stellung bei langem Arbeiten unumgfinglich ist. Vf. ordnet das Mikroskop 
»• die Beleuchtungsyorr. zusammen auf einem, in beliebigem Winkel aufklappbaren 
Tisch an. Die Camera wird auf einen leicht auswechselbaren Tisch montiert, der 
iiber das Mikroskop gestiilpt u. genau fisiert werden kann. So kann man das
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Mikroskop beąuem unter der Camera einstellen, u. Mikroskop u. Camera sind 
meehan. doch yoneinander unabbangig. (Anales soc. espanola Fis. Quim. 23. 130—37. 
Ponteyedra.) W. A. ROTH.

F. Bernauer, Zur Unłersuchung von Erzen im auffallenden Licht. Es werden 
Yerbesserungen der Beleuchtungseinrichtung fiir Mikroskope, bei denen der Opak- 
Illuminator infolge einer Objektiyzange scblecbt anzubringen ist, beschrieben. 
AuBerdem bespricht Vf. die Vergleichseinrichtungen fur die Farbę der Erze. (Zentral- 
blatt f. Min. u. Geol. [Abt. A.] 1925. 155—59.) E n szlin .

Frank Schwarz, Metachromatische Farbungen pflanzlicher Zellwande durch 
substantive Farbstoffe. I . Ahnlich wie bei Gold in kolloider Goldlsg. oder bei Na 
in Steinsalz iat auch die Fiirbung einiger organ. Farbstoffe nach Dispersionsgrad 
yerschieden. Bei solchen Farbungen bestimmt das Gefiige der Zellwand den Farb- 
ton. Hierbei ist jedoch zu beachten, daB sich das Gefiige durch Druck usw. ver- 
andem kann. In den Zellinwanden wird der Farbstoff in der Farbę der groBten 
Farbstoffteilchen abgelagert; so in den Wanden der Kambiumzellen, unyerholzten 
Parenchymzellen u. Bastfasern, Kollenchym, Reseryecellulose, also in Wanden, die 
hauptsachlich aus Cellulose, Hemicellulose u. Pektinstoffen bestehen. In Lignin- 
wanden wird der Farbstoff in mittlerer TeilchengroBe abgelagert, ebenso in Wolle, 
Seide, Protoplasma. Bei KutinwSnden erreichen die Farbstoffe den hochsten Dis- 
persitatsgrad. Am besten geeignet waren blaue, sowie einige yiolette u. schwarze 
Farbstoffe, weniger gut rote. Farbungabeispiele in Form einer Ubersichtstafel in 
der Quelle. (Ber. Dtsch. Botan. Ges. 42. 21—28. 1924.) G ro s z fe ld .

Frank Schwarz, Metachromatische Farbungęn< pflanzlicher Zellwande durch 
substantive Farbstoffe. II. (I. ygl. yorst. Ref.) Genauere Priifungen von 73 ver- 
schiedenen Farbstoffen. Beschreibung der FSrbungsmethode. Durch Cerasinblau 
erreicht man besonders bei kutinisierten u. yerkorkten Wanden Differenzierungen; 
wertyolle Ergiinzung der Fettfarbstoffe. (Ber. Dtsch. Botan. Ges. 42. 28—38.
1924.) G ro szfeld .

P. Lam bert und D. Chalonge, Regisirierendes Mikrophotometer mit licht- 
elektrischer Zelle. Yff. yeratiirken den lichtelektr. Strom durch eine Lampe mit drei 
oder vier Elektroden u. yerwenden, um mit geringer Heizstromstarke arbeiten zu 
konnen u. konstantę, der LichtintensitSt proportionale Strome zu erhalten, zwei 
Gitter, von denen eine3 auf moglichst niedrigen, mit dem der Platle uberein- 
stimmenden Potential gebalten wird, wahrend das Potential des zweiten durch 
einen in geeigneter Weise angeordneten Widerstand der Lichtintensitat entsprechend 
reguliert wird. Der App. wurde in Verb. mit einer Registrieryorr. zur Unters. 
des ultrayioletten Sonnenspektrums benutzt. (C. r. d. 1’Acad. dea sciences 180. 
924—26.) K ro g er .

C. Pulfrich, Uber ein den Empfindungsstufen des Auges tunlichst angepafites 
Photomcter, Stufenphotometer genannt, und iiber seine Terwendung ais Farbnesser, 
Triibuiigsmesser, Kolloidometer, Colorimeter und Verglńchsmib-oskop. Der gleich der 
Ostwaldschen Graureihe auf dem Weber-Fechnerschen Grundgesetz der Empfindungs
stufen beruhende App. stellt ein auf Unendlich eingestelltea monokulares Doppel- 
fernrohr mit 6 cm groBem Achsenabstand der beiden Objektiye dar. Durch die totale 
Reflexion in passend angebrachten rechtwinklig gleichschenkligen Prismen werden 
durch das gemeinsame Okular oberhalb desselben zwei mit iliren Mitten genau 
zusammenfallende reelle Bilder, die Austrittpupillen der Fernrohre, entworfen, die 
von der Pupille des Auges in der gleichen Weise aufgenommen werden, so daB 
man zwei Halbkreise sieht, die in einer scharfen, der Anfugungsstelle von zwei 
der Prismen entsprechenden Trennungalinie aneinander stoBen. Das Helligkeita- 
yerhaltnis dieser Halbkreise ist, falls die Beleuchtung der Objektiye gleichmaBig 
ist, nur yom Yerhaltnis der wirksamen Objektiyoffnungen abhangig, welch letz-
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teres durch Vermittlung einer quadrat. Blende, dereń Óffnung sich durch Um- 
dreliung einer Schraube mit zwei entgegengesetzt geschnittenen Gewinden ver- 
iindert, zwisehen den Grenzen 0 u. 1 geandert werden kann. Wegen der niiheren 
Einrichtung des App. u. der Abanderungen u. Nebenapparatc, die er behufs Ver- 
wendung zu den yerschiedenen in der Uberschrift angegebenen Zwecken erhalten 
hat, muB auf die durch zahlreiche Abbildungen erlauterte Originalabhandlung ver- 
wiesen werden. (Ztsehr. f. Instrumentenkunde 45. 35—44. 61—70. 109—120. 
Jena.) . _ BOttg er .

H. Lange, Eine emfache Ronlgenapparalur fiir Krystallpulveruntcrsuchung nach
Seemann und Bohlin zur Erreichung hoher Auflosung be-i kurier Belichtungszeił. (Vgl. 
S. 132.) Die Apparatur des Vfs. besteht aus einer MetaU-GliihkathodenrShre, welche 
nach dem Prinzip von W ever (Ztsehr. f. Physik 14. 410; C. 1923. IV. 3) gebaut ist. 
Die Kathode u. Antikathode sind mittels Quecksilberschliffe abgedichtet. Die Rohre 
kann ohne Gleichrichter betrieben werden u. erzielt selbst bei Induktorbetrieb 
geniigend hohe Intensitat. Die Filmkassette ist nach dem Prinzip von Seem ann  
(Ann. d. Physik [4]^59. 455; C. 1919. III. 914) u. B oh lin  (Ann. d. Physik [4] 421;
C. 1920. I. 665) konstruiert. Es ist hier der Spalt der Aufnahmekamera, das zu 
untersuchende Materiał, z. B. eine Metallfolie u. der photograph. Film auf dem 
Umfang eines Kreises angeordnet, wodurch eine Fokussicrung des konvergenten 
einfallenden Strahlenbiindels erzielt wird. Mit der Kamera, dereń Konstruktion in 
allen Einzelheiten beschrieben ist, kann eine MeBgenauigkeit auf dem Kim yon 
7so min erreicht werden, was einer Genauigkeit der Raumgitterabst&nde von 0,050/o 
entspricht. (Ann. d. Physik [4] 76. 455—75. Jena, Uniy.) B ec k er .

I. M. K olthoff, Der Sałzfehlcr von Jndicatoreti in elekłrolyłarmen Losungen.
In elektrolytarmen Lsgg. zeigen yerschiedene Indicatoren eine zu saure Rk. an. 
(Vgl. Rec. tray. chim. Pays-Bas 41. 54; C. 1922. IV. 608 u. Ztsehr. f. Uuters. Nahrgs.- 
u. GenuBmittel 41. 112; C. 192L IV. 243.) Vf. hat die Salzkorrekturen in der- 
artigen Lsgg. bestimmt. Am geringsten sind sie fiir a-Naphtholblau, Kresołrot, 
Neutralrot, BromthyMolblau, Bromkresolpurpur, Methylrot u. Methylorange, die deshalb 
zu colorimetr. p H-.Bestst. in se h r  y e rd u n n te n  Elektrolytlsgg. besonders zu emp- 
fehlen sind. GroBere Abweichungen zeigten Thymolblau, Phenolphthalein, Phenolrot, 
Chlorphenolrot, Bromkresolgriin, Alizarinsulfosaures J\Ta u. Bromphenolblau. (Rec. 
tray. chim. Pays-Bas 44. 275—78. Utrecht, Univ.) G ottschaldt .

W. Mansfield Clark, H. D. Gibbs und B arnett Cohen, Chcydationsreduktions- 
gkichgcioicht-c von Indophenolen. Elektroden yon Art der Chinhydronelektrode 
lassen sich durch, Kombination der oxydierten u. der reduzierten Form yon Indo
phenolen herstellen. Da das Potential auBer yon der [H‘] vom Verhaltnis beider 
Formen abhangt, der H2-Partialdruck aber auBerst gering, daher der 0 2-Druck 
hoch ist, so wird das Gleichgewiclit in Ggw. reduzierender StofFe yerschoben. An 
der Anderung des Potentials kann beispielsweise die Reduktionsfahigkeit yon 
biolog. Fil. gemessen werden. (Proc. of the soc. f. exp. biol. and med. 21. 428. 
1924. Washington, U. S. public health sery.; Ber. ges. Physiol 29. 162. Ref. 
Gyemant.) Sp ie g e l .

H. Ter M eulen, Bcstimmung des Slicksło/fs in Steinkohle, Koks und Eiwei/i- 
stoffen. Substanzen, die bei der Zers. yiel Kohlenstoff liefern, ergeben bei der 
N-Best. durch katalyt. Hydrierung zu niedrige Werte. Bei der Steinkohle bleibt 
auch beim yorsichtigen Arbeiten die Halfte des N in dem der Kohle beigemengten 
Koks. Nach yergeblichen Verss., den Koks mittels W.-Dampf oder C02 zu ent- 
fernen, wendet Vf. zu diesem Zwecke Na,COs an, das nach folgender Gleichung 
reagiert: C -j- Na2C03 +  H20  =  2 CO +  2 NaOIL — Der N der Kohle yerbindet 
B ich  mit C u. Na..C03 zu NaCN, das durch den W.-Dampf zersetzt wird: NaCN -j- 
2H20  == HC02Na -f- NH3. — Diese Umwandlung yerlauft ąuantitatiy, so daB
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■darauf ein genaues Verf. zur N-Best. in Steinkoble gegriindet wird. Die erhaltenen 
N-Werte atimmen gut untereinandcr iiberein. Sie sind hoher ais die nacb K jeld a h l  
gefundenen (ygl. auch F leu ry  u. L ev a ltier , Buli. Soc. Cbim. de France [4] 37. 
330; C. 1925. I. 2099). Ahnliehe Resultate ergab die N-Best. in Eiweifistoffen, 
,wie yerschiedenen Meblarten usw. Beine organ. Verbb., Acetamid, Amygdalin, 
liieferten theoret. Werte. (Rec. trav. chim. Pays-Bas 44. 271—74. Delft, ficole 
Techn. Sup.) G ottschaldt.

W. W. Reed, Ein verbesserłer App ar a t zur CO,r I3estimmung. Der App. bestełit 
.aus einem „Erlenmeyer“ mit einer Saugyorr., um Fehler zu yermeiden, die beim 
Durchblasen atmosphar. Luft, zur Yertreibung von C02 aus der Lsg., entstehen 
^ćinnen. (Chemistry and Ind. 44. 422.) T r ć n e l .

Victor Froboese, Der anorganische Staub der Atemluft in industriellen Grofi- 
bctricbcn und seine gravimetrische Bestimmung. Die Verstaubung der Atemluft in 
der Porzellanindustrie ist nach Betriebsabteilungen verschieden, in den Drehereien 
u. Schleifereien am geringsten, groBer in den Putzereien, hoch in den Mahlwerken. 
In den GuBputzereien yon EisengieBereien waren die Staubverb!iltnisse in den 
Kleinputzereien ohne SandstrablgeblSse mit rotierender Scbeibe fiir kleine GuB- 
.stiicke bessere ais in groBen Betrieben. Solcber Staub enthielt z. B. 54,0% Si02, 
19,l°/0 Fe, 1,8% Mn. Ein Staubfilter aus einer GelbgieBerei enthielt ca. 70°/0 ZnO. 
■Weitere Tabellen u. Zahlenangaben in der Quelle. — Zur Best. wurden in Kopf- 
hohe des Arbeiters durch eine elektr. angetriebene Luftpumpe 2—4,6 cbm Luft 
durch ein gewogenea rundes Filter (von S c h le i c h e r  & S ch & ll, Nr. 589, Schwarz- 
band) bei 5 cm Durchmesser der freien runden Saugfliiche gesaugt, wobei die Luft
pumpe etwa 2 cbm Luft/Stde. befórderte. NShere Einzelheiten in der Quelle. 
(Arch. f. Hyg. 95. 174—87. Berlin, Reichsgesundheitsamt.) GROSZFELD.

Harold C. Weber, Quanłitative Analyse diinner und dicker Nebel, insbesmdere 
saurer Nebel. Vf. gelangt nach eingehender Priifung der bestehenden Unter- 
suchungsmethoden zu dem Ergebnis, daB fiir die Analyse von Nebeln nur zwei 
Methoden brauchbar sind. Bei der ersten Methode wird das den Nebel enthaltende 
Gas durch eine porose Membran hindurchgeleitet, dereń Poren so klein sind, daB 
die Nebelteilchen zuruckgehalten werden. Ałun dum hat sich ais geeignet fiir die 
Unters. von JfCT-Gasproben erwiesen, dagegen nicht fiir die Analyse von 50s- 
haltigem Gas, da S02 beim Durchgang durch Alundum teilweise zu S03 oxydiert 
wird. Die beste Anordnung fiir die Unters. von S02-Nebel, unter Anwendung 
poroser Membranen, besteht aus zwei aufeinander abgeschliffenen Glastrichter, 
zwischen dereń gegeneinander gepreBten Randem eine Membran aus Filtrierpapier 
liegt. Das Filtrierpapier wird am Rand paraffiniert zwecks LuftabschluB. — Bei 
der zweiten Methode, insbesondere fiir die Unters. nitroser Dampfe, wird das be- 
kannte Cottrellverf. in kleinem MaBstabe angewandt. Vf. beschreibt an Hand einer 
Skizze eine fur Laboratpriumsyerss. geeignete Anordnung. Die bei der Cottrell- 
schen Anordnung auftretende Schwierigkeit, daB die Isolierung durch B. einer 
Nebelschicht auf den nichtleitenden Teilen aufgehoben wird, wurde durch einen 
Uberzug aus Paraffinwachs an der Innenseite der oberen u. unteren Enden des 
Niederschlagszylinders yermieden. (Ind. and Engin. Chem. 16. 1239—42. 1924. 
Cambridge, Mass.) K. W o lf .

E lem en te  u n d  anorganische V erbindungen.
A. (łnartaroli, Schnelle qualitative und quantiłative Priifung von technischem 

Wasserstoffsuperoxyd■ Das Verf. beruht auf der Beobachtung, daB H2Os durch 
Metallsalze zers. wird. 20 ccm H50 2 werden in einem Reagierglase mit 2 ccm 
i,5%0ig. CuS04-Lsg;, darauf mit 2 ccm 20 °/„ ig. NaOH yersetzt. War die Probe 
12—6°/(,ig, so geht die Zers. langsam yor sich, wahrend sie bei einem Gehalte von
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3% u. darunter sehr stiirmisch yerl&uft. Im ersteren Falle scheidet sich ein ge- 
Tinger, brauner Nd., im zweiten Falle ein blauer Nd. aus. Durch geeignete Yerd. 
mit W. laBt sich die Best. zu einer quantitativen gestalten. (Annali Chim. Appl. 
15. 32—35. Pisa.) G r im m e .

V. A uger, U ber die Bestimmung des Antimons; Bemerkung zu dem Hinweise 
von A. Ecke. Entgegen E cke (Chem.-Ztg. 48. 537; C. 1924. II. 1612) bildet sich 
aus SbCl3 u. CuCl augenblicklich SbCl3 u. CuCl2, woran dessen Yerf. scheitert. 
Die Best. des Sb in Lsg. mit NaHC03 -J- Weinsaure versagt bei Ggw. von Cu 
wegen der starken Fiirbuug des komplexen Cu-Salzes. (Ann. Chim. analyt. appl. 
[2] 7. 100.) Groszfeld .

L e m a rc h a n d , Uber die Mitreifiung des Magnesiums durch Calciumoxalat. Mg- 
Oxalat ist nur wl. in W. (0,309 g im 1 bei 16°), bildet aber leicht iibersatt. Lsgg., 
aus denen es sich bei Zimmertemp. sehr langsam niederschlagt. Wird das Ca- 
Oxalat aus an C20 4Mg nicht gesatt. Lsgg. gefallt, so werden ca. 7,5°/0 des vor- 
handenen MgO mitgerissen, gleich ob man den Nd. nach 24 Stdn. oder Ł/* Stde. 
.abfiltriert. Auch iie  Ggw. yon NH4C1 ist ohne nennenswerten EinfluB. Daraufhin 
hat Yf. Fallungen von C20 4Mg in Ggw. yon Nil,Cl 4 Stdn. gekocht, fiir die eine 
Yersuchsreihe (4) vom Nd. sd. abfiltriert, fiir die andere (B ) nicht filtriert. Nach 
8-tiigigem Stehen wurden aliquote Teile beider Filtrate mit CaCl2 u. NH4OH ver- 
setzt u. der Nd. nach 4-std. Kochen bei konstantem Yol. abfiltriert. Im Fali B  
(nicht iibersatt.) wurden wieder 7,5°/0 MgO, im Fali A  (iibersatt.) das 3—4-fache 
mitgerissen. SchluBfolgerungen: Die MitreiBung des C20 4Mg durch C.,04Ca ist eine 
Tatsache, wird abęr, nur wenig durch seine Schwerloslichkeit in Ggw. von 
€ 204(NH4)2 yerursacht. Da in der Praxis die Fallung des C20 4Ca fast immer aus 
an C20 4Mg iibersatt. Lsgg. yorgenommen wird, so sind an der MitreiBung zwei 
Erścheinungen schuld: 1. die ziemlich geringe tatsachliche MitreiBung, 2. die lang- 
same Abscheidung des Ca04Mg aus seiner iibersatt. Lsg. (C. r. d. l’Acad. des 
sciences 180. 745—48.) L ind enbaum .

F riedrich  L. Halin, Magnesium-Aluminium. (Ein Beiłrag zur kritischen Be- 
urteilung analytischer Yerfahren.) Im AnschluB an eine Arbeit yon Sander , W e n d e - 
horst u. W eb er  (Ztechr. f. anorg. u. allg. Ch. 142. 329; C. 1925. I. 132) bespricht 
Vf. die Frage, ob Mg bei Ggw. von viel Al dadurch bestimmt werden kann, daB 
das Al durch Weinsaure in Lsg. gehalten wird, wahrend man Mg ais MgNII4P 0 4 
fSllt. Yf. lehnt diese Methode ab. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 144. 142—44. 
Frankfurt a. M.) LOd e r .

Lnigi Losąna und G-iorgio F e rre ro , Beitrag zur Bestimmung von Ferrooocyd 
in Erzen. Der AufschluB der feingepulyerten Probe mit H2S04 soli unter yoll- 
standigem AusschlieBen von 0 2 stattfinden. Man arbeitet deshalb jprakt in einer 
C02-Atmosphare. Im Original wird hierfiir ein prakt. App. an der Hand einer 
Figur beschrieben. Im schwefelsauren Aufschlusse wird Fe11 mit KMn04 titriert. 
(Giorn. di Chim. ind. ed appl. 7. 140—42. Turin.) G bim m e .

L. Fem andes, Uber die Trennung des Thoriums von dem Zirkon und den drei- 
wertigen seltenen Erden. (Vgl. Gazz. chim. ital. 54. 623; C. 1925. I. 133.) Beim 
Abkiihlen einer konz. Lsg. yon Thoriumsulfat, die mit einem UbersehuB yon Thallium- 
sulfat versetzt war, krystallisierte das sehr bestSndige 2Th(S04)2 • 7T12S04 aus. — 
Ist nicht geniigend TlaS04 in der Lsg. yorhanden, dann erhielt man bei yorsich- 
tigem Eindampfcn das wenig bestandige Th(S04)2 • T12S04 ■ 4 H20, das zu hoch er- 
hitzt in Thoriumsulfat u. das oben beschriebene Doppelsalz zerfallt. — Von Doppel- 
salzen des Zr u. Tl wurden hergestellt: 1. Zr(S04)2 • 2T12S04 • 4H20 ; 2. 2Zr(S04)2 • 
T1JS04 - 8HJ0 ; 3. 2Zr(S04)2 • 7T12S04. — Ferner untersucht Vf. die Losliclikeiten 
der hergestellten Doppelsalze u. des schon friiher dargestellten Ce3(S04)3-3Tl„S04-H20. 
(Gazz. chim. ital. 55. 3—6.) G o t t fr ie d .

VII. 2. 15
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EL K, Jarv inen , Zur Trennung des JSisens, Aluminiunis, Chroms und der PJws- 
phorsaure von Zink, Nickel, Kobalt und Mangan und Besłimmung der letzteren. Vf. 
gibt folgende neue Methode der Trennung der Sesquioxyde u. der Phosphorsaure 
von den Monoxyden an, da die iiblichen Methoden — wie die Trennung mit 
Ammoniak, die Bariumcarbonat-, Calciumcarbonat- u. die Acetatmethode — infolge 
Okklusion der Monoxyde (10—20%) bezw. infolge Hinderung der AusfSllung der 
Sesquioxyde ungenaue Reaultate liefern: die Lsg., die die Sesquioxyde von Fe, Al, 
Cr u. die Monoxyde von Zn, Co, Ni, Mn u. noch Phosphorsaure enthfilt,' wird mit 
(NH4)2C03 neutralisiert, gekocht u. mit der theoret. Menge NH4- oder Na-Nitrit 
versetzt. Die Sesquioxyde fallen dann ais vollkommen reine Ndd. aus. — Die 
Trennung des Zinks von Ni, Co u. Mn erfolgt durch Fiillung in saurer Lsg. (0,04-n.) 
mit HjS. Statt der iiblichen FSllungsweise durch den HaS-Strom wird eine solche 
durch Gasdruck yorgeschlagen (W. BOt t g e r , Lehrbuch d. qual. Analyse, 2. Aufl., 
S. 162). Das Zink wird ais ZnO oder genauer ais ZnS04 gewogen. Die bei der 
Fiillung des ZnS fast immer mitgerissenen Spuren von Co lassen sich folgender- 
maBen feststellen: das ZnO wird in Salzsfiure gel., eingedampft u. mit W. auf- 
genommen, Dann setzt man eine KCNS-Lsg. hinzu u. schiittelt mit einer Mischung 
von gleichen Teilen A. u. Amylalkohol, wobei sich letztere Schieht bei Anwesen- 
heit von Co blau fiirbt. Man vergleicht colorimetr. mit einer Vergleichslsg., dereń 
Co-Grehalt bekannt ist. — Die Trennung des Ni u. Co yon Mn wird nach der 
Methode yon T readw ell  yorgenommen, die Sulfate von Co u. Ni zusammen be- 
stimmt, das Ni mit Dimethylglyoxim gefiillt u. das Co aus der Differenz berechnet 
Aus dem Filtrat wird das Mn ais MnS abgeschiedei},_ gegliiht u. ais Mn30 4 gewogen. 
Etwas genauer ist die Best. ais Sulfat. Zu dem Zwecke werden die Oxyde in 
einem Gemisch von Salzsiiure u. Schwefelsiiure gel., die Lsg. auf dem Wasserbad 
eingedampft, die iiberśchussige II2S04 abgeraucht u. der Tiegel maBig gegluht. — 
Zur B est. von Zn in E rzen  wird die Methode von F in k e n e r  mit einigen Ver- 
einfachungen empfohlen. Nach Abscheidung der SchwefelwasserstofFgruppe neutrali
siert man die Lsg., fallt dann k. mit H2S unter Druck u. wiigt das Zn ais Oxyd. 
Bei Ggw. von Al u. P  ist der Neutralisationspunkt nicht genau erkennbar, weil 
wl. Phosphat ausfiillt. In dem Fali wird Fe, Al, H,POł nach der oben beschriebenen 
Nitritmethode beseitigt u. das Zn im Filtrat bestimmt. (Ztschr. f. anal. Ch. 66.. 81 
bis 100. Helsingfors.) G rz en k o w sk i.

Byron A. Soule, cc-Furildioxim ais Beagens fur die JErkennung und Besłimmung 
von Nickel. Mit Hilfe yon a-Furildioocim von nebensteh. Konst. liiBt sich noch

1 Teil N i in 6000000 Teilen Lsg. nacliweisen. 
Furfurol wird in Furoin u. dieses nach F isch er  
(L iebig s  Ann. 211. 218 [1881]) in Furii (F. 
ca. 1606) ubergefiihrt. Mit NHjOH-IICl ergab 
dieses in methylalkoh. Lsg. (BiickfluB) das 

a-Furildioxim, farblose Krystalle aus A., F. 168° (Zers.), 1. in W. u. A. Zum quali- 
tatiyen Naehweis yon Ni setzt man der zu untersuchenden schwach ammoniakal. 
gemachten Lsg. einige Tropfen wss. Dioximlsg. zu. Mit Ag, Cu, Mn u. Zn ent
stehen weder F&rbungen, noch Fallungen, mit Co entsteht Dunkelfarbung (bei Ggw. 
yon yiel Co wird dieses durch Oxydation entfernt), Fe"’, Cr u. Al geben bei Ggw. 
vón Citrat oder Tartrat keine Rkk. Das einzige storend wirkende Element ist Fe*', 
welches ebenfalls Ndd. mit «-Furildioxim gibt. Die Zus. des Ni-«-Furildioxims ist 
C2!HuO0N4Ni, der Ni-Gehalt ist 11,81%- In der quantitativen Analyse kann dieser 
Nd. direkt zur Wagung gebracht werden, oder er kann gel. u. in der Lsg. Ni 
durch Elektrolyse oder Cyanidtitration bestimmt werden. (Journ. Americ. Chem. 
Soc. 47. 981—88. Ann Arbor, Uniy. of Michigan.) Z an der .

E. F. F igg , Bemerkung iiber die mafianalytische Bestiminung von P&3Oł in
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Mennige. Vf. empfiehlt liierfiir die folgende Abiindcrung von L ie b ig s  JUN. 
Verf. (Ztschr. f. angew. Ch. 14. 828): 1 g Oxyd yerreibt man langsam bis zur 
Vollendung der Rk. in einer Reibsehale mit 40 cem einer ges&tt. Lsg. von Na-Acetat 
in 5°/0ig- Essigsaure , u. gibt einen bekannten UberachuB (40—50 ccm) von */10-n. 
Thiosulfatlsg. zu. Die Zugabe einiger ccm 5%ig. KJ-Lsg. erleichtert die Red. 
ohne die Titration zu storen. Dann gibt man etwas Stiirkelsg. zu u. tiiriert das 
Thiosulfat mit 1/10-rx. Jodlsg. zuriick. Der groBe tJberschuB an Na-Acetat ver- 
hindert die Fallung von PbJ,, so daB der Endpunkt der Titration scharf ist.
3 Bestst. hiernach von derselben Probe gaben 87,9—88,1—88,0% Pb30 4. (Jourń. 
Soc. Chem. Ind. 44. T. 68.) RCh l e .

Ernesto S telling , Die grammetrische Bestimmung von Bici in Gegenwart von 
Zinn und Ańtimon. 1 g der Probe wird in 20 ccm konz. HNOs u. 10 ccm W. gel., 
auf dem Dampfbade zur Trockne yerdampft u. der Ruckstand 5 Min. mit 50 ccm 
mit S02 gesatt. W. bei 60° behandelt. Zugeben von 20 ccm konz. HC1 u. koeheir. 
Die Oxyde yon^Sn u. Sb gehen hierbei yollstandig in Lsg. Nach Zusatz von 
10 ccm konz. H2S04 bis zum Entweichen yon H2S01-Dampfen einengen, nach dem 
Erkalten Zugeben einer wss. Lsg., welche je 10% A. u. HsS04 enthalt, nach dem 
Erkalten Nd. abfiltrieren durch Goochtiegel, mit der gleichen Lsg. auswaschen u. 
nach dem Gltihen wagen. (Ind. and Engin. Chem. 16. 748. 1924. New Hayen 
[Conn.].) Geijime. '

A. W . H othersall, Die Bestimmung von Yanadimn durch Beduktion mit Wasser- 
stoffperoocyd und Titration mit Kaliumpermanganat. Vf. hat das Verf. von Cain 
u. H o s te t te r  (Journ.. Americ. Chem. Soc. 43. 2552; C. 1922. 1.924), insbesondere 
den Verlauf der Red. u. dereń Anwendung in der analyt. Chemie nachgepriift, zur 
Peststellung ihrer Wirksamkeit u. der Grenzen ihres Eintretens. Ais Ergebnis 
seiner Unterss., die im einzelnen besprochen werden, wird empfohlen wie folgt zu 
yerfahren. Eine geeignete Menge der Probe bringt man mit Sauren oder durch 
Schmelzen mit KHS04 (nicht mehr ais 10 g) in Lsg. u. filtriert. Dann gibt man 
10 ccm konz. H2S04, sind yiel 1. Stoffe neben V zugegen, gibt man 20 ccm zu u. 
erwarmt bis zum- Auftreten von Dampfen. Nach dem Abkuhlen gibt man zur 
Zers. organ. Stoffe etwas gepulyertes KMn04 zu, erwarmt u. laBt wieder abkiihlen. 
Dann gibt man tropfenweise 3°/0ig. oder starkeres, von organ. Stoffen freies H ,02 
zu bis alles KMn04 zers. ist. Die ganz klare Lsg. erhitzt man wieder, bis sich 
Dampfe entwickeln u. laBt abkuhlen. 1. Haben sich keine Salze ausgeschieden, 
so gibt man tropfenweise 1 ccm H20 8-Lsg. unter Bewegung der FI. zu. Das uber- 
8chussige H20 2 wird sehr schnell katalyt. durch die Yanadylsulfatlsg. in konz. H,S04 
zers. Es ist ratsam, noch 10 bis 15 Min. stehen zu lassen, dann auf 300 ccm zu 
verd., auf 70° zu erhitzen u. mit KMn04 zu titrieren. — 2. Haben sich bas. Sulfate 
oder 1. Salze abgeschieden, so verd. man mit W., aber nicht mit mehr ais dem 
zweifachen Raumtęil der yorhandenen konz. H2S04 entspricht, u. erwarmt bis Lsg, 
eingetreten ist. Naeh dem Abkuhlen gibt man 5 ccm H20 2-Lsg. u. etwa 0,1 g KBr 
ais Krystalle i\i u. laBt 24 Stdn. stehen. Man erwarmt dann bis zum Auftreten 
yon Dampfen, um Br u. HBr zu yertreiben, laBt abkuhlen, yerd. mit wenig W., 
erwarmt, um ausgeschiedene Salze zu losen, verd. auf 350 ccm, oder auf 700 ccm, 
wenn yiel Fe zugegen ist, erwarmt auf 70° u. titriert mit KMn04. — Die Red. des 
V in schwefelsaurer Lsg. durch H20 2 scheint nach folgender Gleichung zu erfolgen: 

4HY04 +  4HjS04 =  2 V20 2(S04)2 +  6H20  +  30 , 
t)bervanadsaure Vanadylsulfat

Die Red. erfolgt bei Lsg. in konz. H2S04 sofort u. yollstfindig, wenn HaOa 
nicht im Oberschusse zugegen ist. In yerd. H2S04-Lsg. geht die Rk. langsamer 
vor sich u. kann auch nicht durch Erhitzen beschleunigt werden. Die Vollstandig- 
keit der Red. hangt yon der Temp., der Konz. der H2S04 u. der Zeit ab, sie ist in

15*
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weitem MaBe unabbangig von der Konz. des H»02. In Lsgg. mit weniger ais 
23 Raum-°/0 HtSOł geht die Red. nicht bis zum Ende; die hochst zulassige Temp. 
liegt zwischen 25 u. 50°. — Das Verf. ist auf vielerlei Stoffe anwendbar, wie Erze, 
Ferrovanadium u. V-Verbb. aller Art. (Journ. Soc. Chem. Ind. 43. T. 270—72.
1924. Woolwich.) RtJHLE.

Heinrich. B iltz, Verbindung von clektrolytischer Kupf'er- und Blcibestimmung. 
Friiher unternommene Verss., Cu u. wenig Pb elektrolyt. nebeneinander zu be- 
stimmen (Pb aus stark salpetersaurer Lsg. anod., Cu nach Yerd. kathod.),'scheiterten 
daran, daB das abgeschiedene Pb02 durch die bei der Red. der HNOs entstandene 
HNOs groBtenteils wieder in Lsg. ging. Zur Vermeidung dieses Fehlers wurde 
jetzt Harnstoff zugegeben, der die gebildete HN02 entfernte. — Analyse eines 
Messings: 0,8 g Messing werden mit 8 ccm W. u. 12 ccm konz. HN03 ubergossen 
u. nach einiger Zeit bis zur volligen Lsg. erwarmt. Nach Entfemung der Stiek- 
oxyde wird auf 70 ccm verd., aufgekocht u. die Elektrolyse angesetzt. Kathode: 
zylindr. Drahtnetzelektrode, Durchmesser 3'/j cm; Anodę: Zylinderchen von an- 
gcrauhtem Pt-Blech, Durchmesser 2 cm; beide Elektroden sind 5 cm hoch u. tauchen 
nur zum Teil ein. Klemmenspannung 2,3—2,5 Volt. Nach l 1/, Stdn. wird 1 g 
Harnstoff in 10 ccm W. angegeben, nach einer weiteren halben Stunde 100 ccm h. 
W. Die Elektrolyse wird bis zur yolligen Abscheidung des Cu durchgefiihrt. (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 58. 913—14. Breslau, Uniy.) Z a n d e r .

B estandteile  v o n  Pflanzen u n d  Tieren.
Leslie J. Harris, Die Vcrbindung von Prołeinen, Aminosauren etc. mit Sauren 

■und Alkalien und die Bestimmung ihrer Verbindungsgev}ićhte durch physikalisch- 
chemische Mesmngen. Vorlaufige Mitteilung. Die theoret. Grundlage der Methode 
von S O ren sen , Aminosauren in Ggw. von Formol mit Soda u. Phenolphthalein zu 
titrieren, wurde nacbgepruft. Zu diesem Zwecke wurde nach jedem Sodazusatz der 
Ph colorimetr. bestimmt u. die Ablesung korrigiert (vgl. Proc. Royal Soc. London. 
Serie B. 95. 440; C. 1924. I. 435). Aus den Resultaten ergibt sich die Bestatigung 
der vom Vf. sclion fruher geauBerten Ansicbt, daB diese Methode auf der B. von 
Methylenderiw. beruht, dereń Dissoziationskonstanteri von der Ordnung 103 mai 
groBer ais die der Aminosauren sind, von denen sie sich ableiten. Die Dissoziations- 
konstanten betrugen fur die Methylenderiw. von Glycin (die Werte der freien Sauren 
in Klammern) K ’a =  4-10-6  (Ka =  2-10 10), yon Alanin 5-10- 7 (2-10 10), von 
Phenylalanin 1,3 -10 0 (2,5-10 ®), von Tyrosin K al =  6,3* 10 7, K a2 =  ca. 10—9 
(4*10—10, 4-10- “ ), yon Asparaginsaure K al 10—3, K a2 =  1,3• 10 7 (1,5-10
1,3-10 10), von Glutambisaure Kal 3- 10—l, K a2 — 1,6-10 T (4-10—5, 1,6-10 10). — 
In Aminosauren konnen sowohl NH2-, ais auch COOH-Gruppen durch Leitfahig- 
keitsmessung bestimmt werden. Tragt man die Leitfahigkeit gegen die Buretten- 
ąblesung ab, so wird der Endpunkt der Addition von einem Aquivalent Alkali oder 
Saure durch einen scharfen Knick der Leitfahigkeitskurve bezeichnet. — Zur Best. 
von Proteinen durch pH-Titration wird der Betrag yon HC1 (oder Alkali) gemessen, 
der erforderlich ist, um ein gegebenes Vol. einer Lsg. von einem bestimmten pH zu 
einem anderen zu titrieren, die Werte sind wie fruher (1. c.) zu korrigieren. Diese 
Methode, die so genaue Werte wie eine gewohnliche Saure-Basetitration ergibt, 
ermoglicht auch die Best. mehrerer Proteine nebeneinander. — Best. der Proteine 
in der Milch: Aus einer Biirette laBt man kleine Mengen HC1 zu einem be
stimmten Vol. Milch zuflieBen u. bestimmt nach jeder Ablesung den pjj. Drei 
oder vier Ablesungen geniigen, da man beim Abtragen des pit gegen die ver- 
brauchten ccm Vl 0"n* HC1 eine geradlinige Funktion erhalt, aus der die gesuchten 
Werte durch Interpolation entnommen werden konnen. Der Saurebetrag, der er
forderlich ist, um die Milch yon einem gegebenen pji-W erte zu einem anderen zu
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bringen, ist dem Proteingelialt direkt proportional. Der %-Gehalt der Milch an 
Proteinen ist numer, gleich der Anzahl ccm Vio'n- HC1, die yerbraucht werden, um 
10 ccm Milch von pH =  6,65 bis zu pH =  5,2 zu titrieren. Die Ablesungen sind 
innerbalb des Gebietes pjj =  6,7 u. pH == 4 vorzunehmen. Bei Werten unter 
pH =  4 nehmen die Korrekturen groBere Werte an. Der Proteingehalt laBt sich 
so auf 0,1% genau bestimmen. — Die Aquivalentgewichte von Proteinen werden be
stimmt, indem man einer Proteinlsg. SSure oder Alkali zusetzt u. nach jedem Zusatz 
eine physikal. Konstantę (entweder die Viscositfit, die Totalschwellung, den osmot 
Druck[Donnangleichgewicht] oder dieLeitf&liigkeit) bestimmt. Die physikal.Konstantę 
wird gegen den zugesetzten Betrag Siiure oder Alkali abgetragen; die resultierende 
Kurve ist durch ein sehr scharfes Masimum gekennzeichnet, welches bei den Pro
teinen, dereń Aquivalentgewicht schon bekannt war, genau dem Zusatz von einem 
Aquivalent Saure oder Alkali entsprach. Unter der Annahme, daB bei anderen 
Proteinen die gleiche GesetzmiiBigkeit vorliegt, wurden nach verschiedenen 
Messungen folgende Werte erhalten:

Protein ccm Vio'n- Saure, 
aquivalent 1 g Protein

ccm Vio"n' Alkali, 
Uquivalent 1 g Protein

Gelatine............................................ 8,5—9 6,5—8,7
E destin ............................................ 5,6 —

Seruynglobulin.................................. 7 —
isoelektr. Casein ............................. > 7 ,5  u. 15 > 2 2  u. 24
Ovalbumin....................................... ca. 8,5 >  9

Die nach den verschiedenen Methoden erhaltenen Werte werden eingehend 
beśprochen; fur den osmot. Druck, der in Proteinlsgg. durch Saure oder Alkali er- 
zeugt wird, wird theoret. abgeleitet, daB dem Zusatz von einem Aquivalent Saure 
oder Base ein Mtaimum entspricht. — Zum SchluB werden die yerscliiedenen Auf- 
fassungen iiber die Konst. der Proteimnoll. erortert. (Proc. Royal Soc. London. 
Serie B. 97. 364—86.) Z a n d e r .

Y. M orera und E. Savino, Vergleichende Uniersuchungen iiber die Methoden 
der p n -Bestimmung im Blut. Verglichen werden kolorimetr. Methode von C u l l e n  
u. M ic h a e lis  u. elektrometr. yon M ic h a e lis . Die letzte ist die exakteste u. dabei 
einfach. Die Genauigkeit nach C u l l e n  gelit annUhemd auf 0,02, die nach M ic h a e lis  
(colorimetr.) nur auf 0,1; dafur ist letztere die bequemere. Resultate u. Berechnungs- 
beispiele im Original. (C. r. soc. de biologie 92. 893—95.) O ppenheim er.

R obert El man und P h ilip  D. Mc M aster, Untersuchung en uber Urobilin- 
physiologie und -pathologie. I. Die quantitative Bestimmung des Urobilins. Die 
Methode beruht auf Yergleich der mit Zn-Acetat erzeugten Fluorescenz mit der- 
jenigen einer auf reine Bilirubinlsg. eingestellten Lsg. von Acriflavin. Die Reagenzien 
sind so eingestellt, daB sie im Endfiltrat ungefahr die von M arcussen u. Hansen 
(Journ. Biol. Chem. 36. 381; C. 1919. II. 652) fiir maximale Fluorescenz ermittelten 
Bedingungen yon Konz. u. Aciditat ergeben. Zum Yerd. dient eine bis zu yolliger 
Klarheit filtrierte Lsg. von 2000 ccm 60%ig. A., 50 g Zn-Acetat u. 2 ccm konz. HC1. 
Die Beobachtung erfolgt mit einer 1 m entfernten 200 Watt-Tageslichtlampe. Fur 
die Estraktion des Bilirubins u. Umwandlung des Urobilinogens gelten die folgenden 
Vorschriften: H arn . 25 ccm werden gegen LackmuB neutral oder schwach sauer 
gemacht, mit gesStt. Lsg. von Zn-Acetat in 95%ig. A. nach Zusatz yon ca. 1 g des 
trockenen Salzes auf 50 ccm gebracht, nach Schutteln bis zur Klarheit filtriert u. 
mit 1—2 Tropfen Jodtinktur yersetzt. Bei intensiyer Bilirubinurie ist zuweilen vor- 
herige Klarung erforderlich, wofiir die Abscheidung yon Bilirubincalcium nach 
Hooper u. W hipple (Amer. Journ. Physiol. 40. 332; C. 1916. Et. 1044) u. Ver- 
arbeitung des in der abgegossenen Fl. enthaltenen Bilirubinogens benutzt werden
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kann. — S tu h l. Die Gesaintprobe wird mit W. in einer Milchschiittelmaschine
2—3 Min. geschiittelt, je nach Menge u. voraussichtlichem Bilirubingehalt auf 250 
bis 1000 ccm aufgefiillt, 25 ccm-Portionen 1 Stde. mit saurem A. (1600 ccm 95%ig. A., 
25 ccm konz. HC1, mit dest. W. auf 2500 ccm aufgefUllt) geschiittelt, nach Stehen 
iiber Nacht mit Zn-Acetatlsg. wie oben behandelt. — G alie. In Anlehnung an 
das Verf. von A d ler  (Dtsch. Arch. f. klin. Med. 138. 309; C. 1922. IV. 217) 
werden 20 ccm frischer Galie mit 20 ccm 20°/oig. FeCl3-Lsg. yermischt, sofort mit 
40 ccm 20%ig- NHa-Lsg. versetzt, nach Riihren 25 ccm abfiltriert, mit konz. HC1 
gegen Lackmus eben sauer gemacht u. wie oben behandelt Vff. nebmen an, daB 
so iiber 75% des tatsiiclilich yorhandcnen Urobilins gewonnen werden. (Journ. 
Exp. Med. 41. 503—12. R oc k efeller  In st f. med. res.) Sp ie g e l .

Ii. van Itallie und A. J. Steenh.au.er, Faulnisstoffe bei der toxikologisclien 
Untersuchung. Nach S ta s -O tto  wurde in der Veratrinfraktion ein verałrinahnlicher, 
in den Farbenrkk. jedoch etwas abweichender Sto/f gefunden. Den entseheidenden 
Bcweis fiir die Abwesenheit von Veratrin lieferte die physiol. Probe. — p-Oxy- 
phenylathylamin wurde in 2 Monate alten Leichenteilen in erheblichen Mengen aus 
der NaOH-, mehr noch aus der NH3-alkal. Lsg. mit A. ausgeschiittelt u. durch 
Sublimation rein erhalten. (Pharm. Wcekblad 62. 446—49. Leiden.) G ro s z fe ld .

Constanze Schmitt-Krahmer, Die Bestimmung der Phosphorsaure bei Stoff- 
wechsehersuehen. Die Phosphorsaurebest. nach N eu m an n  ist mehrfach modifiziert 
worden. Die Methode von v. L o re n z  (Landwirtsch. Versuchsstationen 55. 183) ist 
einfach, genau u. empfehlenswert. ■ (Biochem. Ztsehr. 156. 40—50. Berlin, Landw. 
Hochsch.) , W o lf f .

H. Dold, Das Syplńlisdiagnostikum fiir die serologischen Fdllungsreakłionen. 
Vf. bespricht die Anwendung seines Diagnostikums (vgl. Dtsch. med. WcliBchr. 48. 
247; C. 1922. II. 921) u. die dabei gemachten Erfahrungen. (Vox Medica 1. 142—46. 
Marburg [Lahn], BEHRiNG-Inst. f. exp. Therapie.) Sp ie g e l .

Arthur D. Hirschfelder und Raymond L. Gregory, Ein einfaches Membran- 
manometer. Die Abdominalaorta von kleinen Siiugetieren, Kaninchen, Meerschwein- 
chen u. Ratten, ist leicht zugiinglich, u. dieses GefSB ist gut geeignet zur Er- 
zeugung von Blutdruckskizzen von guter Pulsationsweite. Die Konstruktion eines 
sehr einfachen, geniigenden Membranmanometers wird beschrieben, mit welchem 
Skizzen mit sehr groBer Pulsationsweite erhalten werden. (Science 61. 368—70. 
Univers. of Minnesota.) D ie tz e .

L. W. Winkler, Liguor Kalii arsenicosi acidulus. Statt der Fowlerschen Lsg. 
wird eine schwach saure As20 3-Lsg. mit HaS04, ais besser haltbar, empfohlen. 
Gehaltsbest mit 0,1 n.-KBrOs; geringe Mengen A. storen dabei nicht. (Pharm. 
Zentralhalle 66. 257—58. Budapest.) G ro s z fe ld .

F. Wratschko, Zur Pharmakopoe, Uber das spezifisehe Gewicht der Tinktnrcn. 
Die Beziehungen zwisehen A.-Gehalt, Trockenruckstand u. D. der Tinkturen werden 
erortert. D. einer Tinktur ist gleich dem Gewicht des in diesem Vol. enthaltenen 
Losungsm. (A.-W.) plus dem Gewicht der Extraktstoffe (Trockenruckstand). Daraus

ergibt sich die Formel 1: d =  Xf^e ~i~ ----- x  ; d. h. D. einer Tinktur ist
100

gleich dem Prod. aus dem D. des Trockenriickstandes u. dem % ' G e h a l t  der Tinktur 
an Trockenruckstand -f- dem 100-fachen D. dea yerwendeten A.-W.-Gemisches 
minus dem Prod. aus dem %-Gehalt der Tinktur an Trockenrtickstand u. dem D. 
des A.-W,-Gemisches, das Ganze gebrochen durch 100. Man kann die Formel 1
einfach er schreiben in Formel 2: d —  -----x)da  _ matl daraus

das x  berechnen, so nimmt die Formel die folgende Gestalt an: Formel 3:
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x  =  • D. h. wenn D. des yerwendeten A. u. der fertkren Tinktur,de — da
sowie D. des Trockenriickatandes bekannt sind, kann man daraus den %-Gehalt 
der Tinktur an Trockenruekstand bereehnen. (Pharmazeut. Presse 30. 31—32. 59 
bis 60. Sep.) • D ie t z e .

"W. Peyer, Die Priifung des Traganths. Zur Priifung wird folgendes Verf. 
-empfoblen: 1 g Traganth wird in einer 100 g-Flasche mit 2 ccm A. angeschiittelt 
u. 97 g W. hinzugeftigt. Man liiBt 24 Stdn. stehen, schiittelt inzwischen biiufig um 
u. scliliigt dann den Schleim durch ein kleines Sieb, um ihn gleichmiiBig zu machen. 
Man bringt ihn in das Viscosimeter u. stellt an Hand der Stoppuhr die Tropfen- 
zahl fest, die in 2 Min. durchflieBt. Der Vers. wird 2—3 mai wiederholt; das 
Mittel wird angenommen. Es aollen hochstens 30 Tropfen durchflieBen. Fur 
techn. Traganthe wird man wohl 60 Tropfen yorschlagen konnen. — Die Schwefel- 
stiureprobe von R o s e n th a l e r  (Sehweiz. Apoth.-Ztg. 62. 632; C. 1924. II. 2779) ist 
nicht besonders beweiskrśiftig. — Die Frage der Osydasen bezw. Peroxydasen im 
Traganth wird gtietreift. (Apoth.-Ztg. 40. 376—78. Halle a. S., C a e s a r  & L o r e tz  
A.-G.) D ie tz e .

H. Angewandte Chemie, 
m . Elektrotechnik.

Oronzio de Nora, Untersuehungen uber die Elektrolyse von Kochsalz mit Dia- 
phragrnazellen. Prakt. Zełlen fiir GroBbetrieb werden an Figg. beschrieben. Sie 
liefern mit einer NaCl-Lsg. von 21—22° Be, bei einer Spannung yon 8,5 Amp. je 
qdtn an der Anodę u. 6,5 an der Kathode, einer Stromstarke yon 2,8—3,2 Yolt bei 
80—90° eine NaOH von 13—16°/0. Das Anodengas enthielt in 1000 ccm 955 ccm 
Cl,, 24 ccm COj-u. 21 ccm Oa. (Giorn. di Chim. ind. ed appl. 7. 130— 34. Mai- 
land.) G rim m e.

Carl Hering, In  elektrischen 6fen vorhandene elektromagnetische Krafte. Die 
yerschiedenen mechan..Krafte, die heryorgerufen werden, sind kurz besprochen. 
Der quantitative Wert der' Liingenkraft oder „stretching force“ wird angegeben u. 
die Formeln zu ihrer Berechnung diskutiert. (Trans. Amer. Electr. Soc. 47. 
5 Seiten. Sep.) W ilk e .

E. J. B. W illey , Die Art der Zuriickhaltung von Stickstoff in im elektrischen 
Lichtbogen geschmolzenem Metali. Yf. hat untersucht, welche Stoffe entstehen, wenn 
Fe im elektr. Lichtbogen in N oder in Luft yerbrennt. Nach Erorterung der im 
Schrifttume hieriiber bereits yorliegenden Arbeiten (ygl. S t r t j t t ,  Proc. Boyal Soc. 
London Serie A 92. 438; C. 1916. II. 545) beschreibt Vf. an Hand zweier Skizzen 
die von ihm yerwendete Apparatur u. die Durchfuhrung der Verss. Danach bildet 
sich beim Verbrennen yon Fe in N durch den elektr. Lichtbogen ein Eisennitrid 
infolge der Einw.' yon akt. N auf die im Lichtbogen gebildeten Eisendfimpfe. Yer
brennt dagegep Fe im Lichtbogen in Luft, so scheint sich ein anderer, yon einem 
Nitrid yerschiedener N-haltiger . Korper zu bilden, dessen B. man auf die Ggw. 
des Oj zuriickfuhren muB. Es wird yermutet, daB dieser Korper ein Nitroeisen 
oder eine dem Shnliche Verb. ist, die infolge der Einw. eines N-Oiydes auf Fe- 
Dampf oder auf ein Fe-Oxyd entstehen. Im Gegensatz zu P a te r s o n  u. B l a i r  
(Journ. Soc. Chem. Ind. 38. T. 328; C. 1920. n .  792) nimmt Vf. an, daB der N 
in geschmolzenem Fe auf Absorption des Eisennitrids u. der andern N-haltigen 
Eisenyerb., die sich im Lichtbogen bildeten, durch das geschmolzene Metali zuriick- 
zufiihren ist. Die Beobachtung yon P a te r s o n  u. B l a i r  (1. c.), daB sich ein Teil 
des N ais NH3, ein Teil ais elementarer N wieder abspalten laBt, ist nach Vf. 
■eben durch die Absorption des N, nicht ais solchen, sondern ais Gemisch yon
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Nitrid, das seinen N mit Hs ais NH3 abspaltet u. des Nitroeisens zu erklaren. 
Nach P aterson  u. B lair  (1. c.) ist N ungefahr zur Halftc seines Betrages in ais 
NEL, abspaltbarer Form yorhanden. (Journ. Soc. Chem. Ind. 43. T. 263—66. 267

R. Dieterle, Die Durclischlagsspatmung fester Isolierstoffe. Vf. untersucht die 
Durchschlagsspannung fester Isolierstoffe, die in Form dunner Folien erhiiltlich sind: 
Glimmer, Glas, Weichgummi, Guttapercha, Cotton u. Papier in ihrer Abliangigkeit 
von der Schichtdicke sowie von der Freąuenz u. Zeit der elektr. Beanspruchung. 
Er beschreibt die Versuchseinrichtung u. stellt die gefundenen Messungen u. die 
daraus abgeleiteten Gesetze in Kurven-Schaubildern zusammen. (Elektrotechn. 
Ztschr. 46. 329—32. Charlottenburg.) N e id h a r d t .

Umberto Pomilio, TJbcr Elektroden aus kiinstlichem Graphit. Elektroden aus 
kiinstlichem Graphit wurden der Einw. verscliiedener Ionen ausgesetzt (Cl, S04, 
C103 etc.), wobei mehr oder weniger Zers. zu beobacliten war. Dann wurden Verss. 
mit impragnierten Elektroden angesetzt. Ais Impragnierungsmittel dienten Naphthalin, 
Chlomaphthaline, Paraffin, Bitumen u. Leinol. Nur letzeres bietet einen weit- 
gehenden Schutz gegen Zerfall, wfihrend Naphthalin u. Chlomaphthaline voll- 
standig yersagten. (Giorn. di Chim. ind. ed appl. 7. 63—77. Neapel.) G rim m e.

Siemens & Halske Aktiengesellschaft, Siemensstadt b. Berlin, Ubert. von: 
Hans Gerdien, Berlin-Grunewald, Elektrolytiseher Prozefi. (A. P. 1531386 vom 
3/1. 1924, ausg. 31/3. 1925. — C. 1924. I. 1574.) K a u sc h .

Francis A. Holt, Elmhurst, N. Y., Elekłrolyse. Man lafit einen direkt elektro- 
lysierenden Strom durch das elektrolyt. Bad stromerf^Bis Polarisation eintritt, worauf 
man den Strom zuruckfuhrt, bis der Polarisationseffekt entfemt ist. (A. P. 1534709 
vom 17/5. 1924, ausg. 21/4. 1925.) K au sch .

Jołin Pressly Scott, Toronto, Canada, Elektrolysator, 1. Elektrolyt. App., ins- 
besondere zur elektrolyt. Wasserzersetzung, mit Speisewasserzufuhrung u. Gas- 
abscheidekammern fur die Trennung des Gases yon dem Elektrolyten sowie mit 
Leitungen fur den Umlauf des Elektrolyten zwischen den Zellen u. den Abscheide- 
karamem, dad. gek., dafi die oberen Teile der Zellen an Sammelrohre angeschlossen 
sind, die mit den Abscheidekammem unterhalb des normalen Spiegels der in diesem 
enthaltenen Fl. in Verb. stehen, u. daB oberhalb der Sammelrohre Hauptrohre vor- 
gesehen sind, die mit den Sammelrohren in Verb. stehen u. in die Abscheide
kammem oberhalb des n. Spiegels der darin enthaltenen Fl. mtinden. — 2. App., 
bei dem das in den Zellen erzeugte Gas dadurch gewaschen wird, daB man es 
durch die Speisewasserzufuhrung leitet, dad. gek., daB die Wasserzufiihrungsvorr. 
aus einem Paar Behalter besteht, dereń einem das Anodengas u. dereń anderem 
das Kathodengas zugefuhrt wird u. die sich ihrerseits in die Anoden- bezw. 
Kathodenumlaufsysteme entleeren. — 3. gek. durch eine Yorr. zur Einfiihrung des 
Speisewassers unmittelbar von den Zufuhrungsbehaltern in die Gasabscheidekammern. 
Weitere 3 Anspruche kennzeichnen Ausfiihrungsformen des App. (D. B,. P. 412211 
KI. 12 i vom 10/9. 1922, ausg. 23/4. 1925.) K au sch .

Ammonia Casale S. A., Lugano (Erfinder: L. Casale), Wasserelektrolysator. 
(Schwed. P. 56846 vom 4/8. 1922, ausg. 11/6. 1924. — C. 1924. I. 1081.) K a.

Nitrum A.-G., Ziirich, iibert. yon: Werner Sierbert, Laufenburg, Schweiz, 
Elektrodę. (Can. P. 240099 yom 19/5. 1923, ausg. 13/5. 1924. — C. 1923.

bis 270. 1924.) ROh l e .

IV. 47.) KOh l in g .

VII. Agrikulturchem ie; Diingemittel; Boden.
Ch. Brionx und A. Tardy, Yers\ićhe uber Phosphatdiinger unter Beriieksichtigung 

der Wirkung eines ais kolloidal bezeiehneten Phosphates. Bei der pliysikalisch-chem:
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Unters. konnte gezeigt werden, daB nur 5,25% des aus Tunis stammenden Phos- 
pliates so fein zerkleinert war, daB dieser Anteil ais kolloidal bezeichnet werden 
kann. Infolgedeaaen trifft die Bezeichnung „kolloidales Phosphat" nicht zu. In 
Topf- u. Feldverss. erwies sich die Phosphatprobe den zum Yergleich dienenden 
Phoaphatdiingern (Thomasschlacke, Superphosphat) nicht iiberJegen. (Ann. science 
agronom. 41. 312—19. 1924. Rouen.) B rahm .

Ernest Vanstone, Basisclie Schlacken und Phosphatgesleine. Aus der Best. des 
Verhaltnisses der citratl. P2Os zum Gesamtgehalt ergibt sich, daB die untersuchten 
bas. Schlacken aus 1. Phosphaten u. wl. Pyrophosphaten bestehen, wahrend die 
Proben von natiirlichen Phosphaten mehr reinen Phosphaten gleichen. Durch 
Grluhen wird die Loslichkeit der letzteren yerringert. (Journ. Soc. Chem. Ind. 44. 
T. 155—57. Newton Abbot, Devon, Seale-Hayne Agric. Coli.) Ju n g .

D. Prjaniscłm ikow , Zur physiologischcn Charakłerislik von Ammonhmnitrat. 
Vf. untersucht die Pragę, ob die Pflanzen aus NH,N03 den Ammonium- oder den 
Nitratstickstoff bcyorzugen. lOtagige Maiskeimlinge yeriinderten die [H’] der NH^NO,- 
Niihrlsgg. genau wie N 11,01-Lsgg. in ausgesprochen saure Rk., von pH 6,9—7 nach
3,7—4,2. NII3 hat danach rein physiolog. groBeren Wert ais Stickstoffcjuelle fiir 
die Pflanze ais Nitrate. Die Nitriflkation hat fiir hohere Pflanzen nur die indirekte 
Bedeutung, daB die Anhiiufung von NH3 in schiidlichen Konzz. yermieden wird. 
Ztschr. f. Pflanzenernahr. u. Diingung [Abt. A.] 4. 242—50.) Tr£nel.

Eritz Ruoff, Die Stallmistveredelung. (Yerfdhren Krantz.) Vf. berichtet iiber 
seine mehrjahrigen Verss. der Herst. von Edelmist aus dem gewohnliehen Stallmist 
durch geregelte HeiBverg:irung nach K r a n tz .  Diese Verss. haben die groBe Be
deutung der HeiByergarung fur eine zweckmaBige Diingewirtschait u. Boden- 
diingung ergeben. AuBerdem gestattet das Verf., fast ohne Verluste an wertyollen 
Diingerstoffen Mistyorratswirtschaft zu treiben u. aus jeder yergarbaren organ. 11. 
ohne Beimengung yon Stalidiinger einen hochwertigen Diinger (Griinmist) allein 
durch Vergiirung zu erzeugen, der den heiByergorenen Stallmist (Edelmist) in der 
Wrkg. noch iibertrifit. (Ztschr. f. Spiritusinduatrie 48. 126—27. Konradsdorf [Ob.- 
Hessen].) . , ROhle.

G-. C. Dymond, Diingewcrl von Nebenerzeugnissen der Vcrarbeitung des Zuckcr- 
rohres. Diese Erzeugnisse sind neben dem WeiBzucker Bagasse, Asche, FilterpreB- 
kuchen, Melassen. Der WeiBzucker enthSlt auBer minimalen Mengen Asche keine 
dem Boden entzogenen Stoffe, so daB, wenn die anderen genannten Erzeugnisse 
dem Boden wieder zuriickgegeben werden, eine Erschopfung des Bodens an den 
dem Rohre zum Wachstum notigen Stoffen nicht eintreten kann. (Sugar 27. 134 
bis 135. Zululand.) R O hle .

0. Lemmermann, H. WieBmann und K. Sammet, Untersuchungen iiber die 
TJrsache der ertragssłeigernden Wirkung der Kieselsaure. Aus den analyt. Ergebniśsen 
umfassender Vegetationsversa. leiten Vff. folgende Erkenńtnisse ab: Bei P20 5-Mangel 
vermag Si02 den Ertrag der Kulturpflanzen zu steigern. Die Wrkg. der Si02 
hiingt nicht mit einer besseren Befriedigung des „Aschenhungers" bei ungeniigender 
P.20 6-Gabe zuśammen. Direkt waehstumsfiirdernde Eigenschaften der Si02 konnten 
nicht nachgewiesen werden. Die TJrsache der beobachteten Erscheinung liegt in 
der durch Si02 bewirkten erhiihten P20 5-Aufnahme durch die Pflanze. SiOa kann 
P j06 nicht „erniihrungsphysiolog." yertreten, sondern sie wirkt vom diingertechn. 
Śtandpunkt aus P20 6 sparend, sodaB der SiOj-Gehalt des Bodens erhohte Beachtung 
yerdient. Die erhohte P20 6-Aufnahme steht im Zusammenhang mit der losenden 
Wrkg. der Si O., auf die Phosphate. — Es wird die Frage diskutiert, ob die Per- 
meabilitat der Zellwande bezw. der P2Os-Aufnahme durch Si03 giinstig beeinfluBt 
wird. Das umfangreiche experimentelle Materiał zeigt ferner die groBen Schwierig- 
keiten, das Nahrstoffbedurfnis des Bodens aus der Zua. der Pflanzen abzuleiten.
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„Yerkieselung" der Pflanzen durcli starkere Si02-Gaben wurden in keinem Falle 
beobachtet. (Ztschr. f. Pflanzenerniihr. u. Diingung [Abt. A] 4. 265—315.) T r ĆNEL.

Fr. Duchofi, Beitrag zur Erklarung der ertragssteigemden Wirkung der kolloidalen 
Kiesehaure bei unzureichender Phosphorsauredungung in Sandkulturen. Da Cellulose 
u. Holzkohle iihnlieli wie Si02 ertragsBteigernd wirken, beruh t die giinstige. Wrkg. 
der kolloidalen SiO« bei ungeniigender P20 5-Diingung auf der physikal. Verbes3erung 
des kolloidarmen Sandes. Die Si02 selbst hat fiir die Kulturpflanze keinen Diinge- 
wert. Die optimale Wrkg. der Ps0 6-Diingung wird auf natiirlichen Bojien durch 
Bodengare erreicht. (Ztschr. f. Pflanzenernahr. u. Diingung [Abt. A] 4. 316 
bis 325.) T rć n el .

0. lem m erm ann, Betnerkungen zu der vorstehenden Arbeit von Fr. Dućhoń 
„Beitrag zur Erklarung der ertragssteigemden Wirkung der kolloidalen Kieselsaure 
bei unzureichender Phosphorsaurediingung in S a n d k u l tu r e n Vf. widerspricht der 
Auffassung D tjchons, daB die ertragssteigernde Wirkung der Si02 allein auf Ver- 
beBserung der physikal. Eigenschaften des Bodens beruhe, 1. weil lediglich die 
Ps0 6-Wrkg. yerbessert wird, nicht die von N u. K, 2. weil die beobachtete Er- 
scheinung nur eintrat, wenn SiOs im Boden direkt mit P20 5 in BerUhrung trat,
3. weil Si02 in Form von Kaolin nicht wirkte u. 4. weil die Si02-Wrkg. auch bei 
Ggw. von Humussubstanzen eintrat. (Ztschr. f. Pflanzenernahr. u. Diingung [Abt. A.]
4. 326—30.) T r ś n e l .

W erner Schmidt, Die Kohlensaure ais Beizstoff und Baustoff. An Keimungs- 
yerss. mit Kiefernsamen wird gezeigt, daB durch mehrstd. Einw'. von C03 vor- 
behandelte Samen schneller keimten ais unbehandelte. Nach 10 Tagen hatten die 
begasten Keimlinge eine mittlere Hohe yon 3,2 cm^di-e unbehandelten waren 2,6 cm 
hoch. Doch war nach 14 Tagen der Unterschied ausgeglichen. Zu lange Einw. 
der COs schadigt die Keimkraft. Die prakt. Bedeutung der Erscheinung liegt bei 
Nadelholzsamen 1. in einer erwiinschten Anregung der Keimung auf C02 aus- 
hauehenden Boden u. 2. unerwiinschterweise in vorzeitigem Keimreiz oder {jber- 
reizung wShrend der Aufbewahrung bezw. wiihrend des Darryorgangs durch COa 
reiche Heizluft. — Vf. diskutiert ausfuhrlieh das C02-Problem. (Ztschr. f. Pflanzen- 
erniihr. u. Diingung [Abt. B] 4. 162—71.) T r ĆNEL.

A. jacob, U ber die Wirkung gesteigerter Dungergaben bei Futterruben. Vf. 
zeigt an Feldyerss. mit „Eckendorfer gelber Futterriibe", daB die Sicherheit der 
Rentabilitiit erhohter Diingung durch Erhohung der Kaligabe gewiihrleistet wird. 
(Ztschr. f. Pflanzenernahr. u. Diingung [Abt. B] 4. 156—61.) T r ĆNEL.

Tackę, D ie Kalkfrage im Bahmen der angewandten Bodcnkunde und Kunst- 
diingerwirtschaft. Nach den Ergebnissen friiherer Unterss. kann eine yollst&ndige 
Abstumpfung der freien Humussaure kalkarmer Moor- u. Heideboden auf den Er- 
trag gewisser Friichte nahezu yemichtend wirken, es ist daher die Dosierung des 
Kalkes in diesen Boden der anzubauenden Fruchtart anzupassen. Von den bisher 
angewandten Verff. der quant. Best. des Kalkbediirfnisses eines Bodens ist nach 
den bisherigen Erfahrungen keine einer allgemeinen Anwendung fahig. Weitere 
Nachpriifung durch Feld- u. GefaByerss. ist daher erforderlich. Hierbei ist vor 
kurzfristigen Verss. zu warnen, da giinstige Ergebnisse der Kalkzufuhr im 1. ja 
selbst im 2. Jahr in den folgenden in das Gegenteil umschlagen konnen. (Ztschr. 
f. Pflanzenernahr. u. Diingung Abt. B. 4. 97—100. Bremen.) B erto .

E. Ramami, Das Wesen, die Bedeutwig und die Bestimmungstnethoden der 
Bodenaciditat. Die beobachteten Schiidigungen des Pflanzenwuchses durch die 
„Bodenacidit&t“ beruhen auf der Anwesenheit von entbasten permutitahnlichen 
Al-Alkali-Silikaten des Bodens. Die Entbasung u. damit die B. yon saurem II2-Per- 
mutit wird in 1. Linie durch COs-haltiges W. heryorgerufen. Die unmittelbare 
Wrkg. dieser wl. sauren Permutite auf das Pflanzenleben ist gering; bei Diingung
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mit Neutralsalzen konnen jedoch Sauren u. pflanzenschadliche Al-Salze durch 
Austauschyorgange auftreten. Die Austauschfahigkeit der Permutite ais TrSger der 
PflanzennShrstoffe geht durch ihre Entbasung yerloren, die Verminderung der 
austauschfahigen Permutite im Boden setzt die K-Ern&hrung der Pflanze u. damit 
die Ertriige herab. Der Entbasung der Kulturboden kann in 1. Linie durch 
gesteigerte Kalkzufuhr entgegengetreten werden. (Ztschr. f. Pflanzenernahr. u. 
Dungung [Abt. A] 4. 217—21.) T rć n el .

J. Hissink, Das Wesen, die Bedeutung und die Bestimmungsmethoden der Boden- 
aciditat. Diskussionsbemerkung zu der Kappenschen Auffassung, daB die Austausch- 
aciditat“ auf der sauren Ek. des durch Basenaustausch entstandenen A1C13 beruht. 
Nach Ansicht des Vf. yerdrangen die K-Ionen der Neutralsalzlósuug die H-Ionen 
aus dem Boden u. die Auflosung des Al aus dem Boden findet in aekundarer Ek. 
statt. (Ztschr. f. Pflanzenernahr. u. Diingung [Abt. A] 4. 235—36.) T r ć n e l .

H. Kappen, Untersuchungen zur Bodenaciditatsfrage durch Vegetatimsversuche. 
(Vgl. Ztschr. f. Pflanzenernahr. u. Dungung Abt. A. 4. 1; C. 1925. I. 1645.) Vf. 
weist an VegetaEftmsverss. mit Luzerne, Eotklee, Serradella, gelber Lupine, Erbse, 
Buschbohne, Gerstc, Hafer, Mais, Senf, Kartoffel, Futterrube den EinfluB der 
„hydrolyt." u. „Austauschaciditiit" nach. Auf „austauscbsauren" Boden yermogen 
Gerste, Futterrube, Erbse, Buschbohne, Klee, Luzerne, Senf die gebotenen Nahr- 
Btoffe nicht befriedigend auszunutzen. Aufier dem Kalkmangel spielt zweifellos 
auch die saure Ek. ais solche eine wichtige Eolle im Wachstum der Pflanzen. Bei 
Senf u. anderen gegen saure Ek. hochempfindlichen Pflanzen haben sich physiolog. 
alkal. Diingemittel nicht ais brauchbarer Ersatz fiir die Kalkung des Bodens er- 
wiesen. Der EinfluB saurer Dungemittel auf die Bodenrk. ist im allgemeinen gering. 
besonders wenn der Boden ausreichend mit Phosphaten gediingt worden ist. (Ztschr. 
f. Pflanz.enernahr. u. Dungung. Abt. A. 4. 202—14.) T r ć n e l

H. 'WieBmann, Uber den Einflufs des Lichłes auf die Nahrstoffaufnahme der 
Pflanzen im Jugendstadium. An Vegetationsverss. mit Petkuser Sommerroggen wird 
gezeigt, daB die Starkę der Belichtung auch im Jugendstadium der Pflanzen von 
groBem EinfluB auf Wachstum u. Nahrstoffaufnahme ist. Die unterschiedliche Be
lichtung erfolgte dadurch, daB die VersuchsgefaBe teils im Freien, teils im Zimmer 
an nach Siiden bezw. Norden gelegenen Fenstern aufgestellt wurden. Bei schwachen 
Lichtyerhaltnissen war die P ,0 5-Aufnahme hoher. Vf. diskutiert die Frage, ob 
diese Erscheinung nicht einen Unsicherheitsfaktor der Methode N e tjb a u e r  be- 
deutet (Ztschr. f. Pflanzenernahr. u. Dungung. Abt. B 4. 153—55.) T r ć n e l .

C. M. Smith, Gesichtspunkte zur Untersuchung von Insektem- und Pilzvertiłgungs- 
mitteln. Ausfiihrliche Beschreibung der Bekampfungsmittel, ihrer Analyse u. An- 
wendungsformen. (Chemistry and Ind. 44. 417—20.) TkćNEL.

E. N. Chipman, Die Fabrikation von Insekten- und Pilzvertilgungsmitteln. Vf. 
bespricht die Anforderungen, die an Pariser Griin u. Caleiumarseniat vom ento
molog. Standpunkt'aus zu stellen sind; Pariser Griin gibt er ais Vertilgungsmittel 
den Vorzug. (Chemistry and Ind. 44. 421—422.) T b& nel.

W. Glen Liston, Begasicng mit Blausaure. Vf. beschreibt eingehend die Ver- 
wendung yon HCN zur Bekampfung yon tier. Schadiingen u. einen neuen fiir 
diesen Zweck konstruierten App. von B a ird  u. T a t l o c k  (London). (Chemistry
and Ind. 44. 367—71.) T r ż n el .

A. Osterwalder, Ein Versuch mit SchwefeUcalkbriihe zur Bekampfung des 
amerikanischen Stachelbeennehltaues. Spritzschaden durch Bordeauxbriihe an Obst- 
baumen in den Jahren 1922 und 1923. Schorfbekampfutigsversuche mit Solbar. Durch 
mehijahrige Wiederholung der Behandlung der Johannis- u. Stachelbeerstraucher 
mit CaS-Bruhe. ist es moglicb, den amerik. Stachelbeermehltau yollig zu beseitigen. 
Das von den Farbenfabriken F r i e d r .  B a y e r  & Co., Leyerkusen zur Bekampfung
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pilzlicher u. tier. Schiidlinge empfohlene Mittel Solbar zeigte eine sichere Wrkg. 
bei der Sehorfbekampfung, docb reicbte diese nicht ganz an die der CaS-Brube 
heran. Schorfbekampfungsverss. mit Cosan, einer von der Firma E. de Haen A.-6., 
Seelze i. H. empfohlenen graugelben stark nach H2S riechenden kolloid. S ent- 
haltender Masse, yermochte in der yon dieser Firma empfohlenen Verd. die Obst- 
baume mit vor der Sehorfkrankheit zu schiitzen. (Landw. Jahrb. der Schweiz 38. 
617—24. 1924.) B e r jo .

A. Piutti und L. Bernardini, Uber Rattenvemichtung in Schiffstransporteń mit 
Chlorpikrin. Prakt. Verss. ergaben, daB 1 ccm Chlorpikrin zur Entgasung yon 
1 cbm Luftraum yollstiindig ausreicht. (Rend. R. Accad. Sc. Fisiche e Mat di 
Napoli [3] 24. 4 Seiten. 1918. Sep.) G rim m e.

M. Henry, Vemichtung der Kanincheń mit Calciumcyanid. Die (Resultate, die 
man mit Calciumcyanid erzielt hat zur Beseitigung der Kaninchenplage, ermutigen 
zu weiteren Verss. Die Zusammenfassung bringt die Vor- u. Nachteile der Methode. 
(Agr. Gaz. N. S. Wales 34. 485—88. 1923; Exp. Stat. Rec. 51. 759. 1924.) H aase .

C. A. Cary und Edward B. Meigs, Beziehung zwischen Futter, Blutzusammen- 
setzung und Milchselcretion von Milchkuhen. Eine starkę Einschrankung des Futter- 
niihrwertes bei Milchkuhen bewirkt eine ausgesprochene Abnabme des Amino-N im 
Blutserum. Eine scharfe Einschrankung der Proteinmenge bei unyeranderter 
Proteinqualitat yerursachte nur ein geringes Fallen des Amino-N, nicht aber, wenn 
die Qualitat des Futterproteins mit der Menge yermindert war. Bei einer Kub mit 
einem an Protein unzureichendem Futter kann die Proteinmenge um 90—100% ohne 
Zunahme dea Amino-N erhćiht werden; bei gleichzeitiger Zunahme von Protein- 
ąualitat u. -ąuantitat im Futter, fallt der PlaSrńh.-Amino-N bestimmt. Unter 
passenden Bedingungen beeinfluBt die Qualitat des Futterproteins bestimmt den 
Amino-N-Gebalt des PlasmaB; die Ration mit besserem Protein entspricht dem 
niederen Amino-N-Gehalte; das Gleiche gilt vom Ernahrungszustande des Tieres. 
Mehr ais von der yorhandenen Proteinmenge hangt also der Amino-N-Gehalt vom 
Nahrwerte (energy content) der Futterration, der Qualitat des Futterproteins u. dem 
Ernahrungszustande des Tieres ab. Unter geeigneten Bedingungen konnen sehr 
groBe Anderungen in der Konz. des freien Tryptcphans im Blute eintreten, bei nur 
geringer Anderung des gesamten Amino-N. Solche Anderungen bei Wechsel von 
Proteinmenge oder -qualit;it im Futter konnen wochenlang fortdauern. Scharfen 
Einschrankungen der Nahrwerteinheiten im Futter oder in Menge oder Giite des 
Proteins folgt unmittelbar eine Abnahme der Milchergiebigkeit. Ebenso ver- 
schlechtert sieli dann die Zus. der Milch. Bei Wiedereintritt der friiheren Be
dingungen besteht Neigung fiir Menge u. Giite der Milch wieder auf den alten 
Stand zu kommen. (Journ. Agricult. Research 29. 603—24. 1924. Washington, 
Research Laboratories, Bureau of Dairying, United States Department, of Agri- 
culture.) G ro s z fe ld .

F. Proescher und H. A. Hoffmann, Atiologie und Pathologie der filtrierbaren 
Schweinekrankheiten — Sćhioeinecholera und Bronchopneumonie. Eine sorgfaltige 
Analyse der Temp. Rkk., der klin. Symptome u. patholog. VerSnderungen hat ge- 
zeigt, daB man die filtrierbare Viruserkrankung in zwei Species teilen muB. — Der 
kleine Coccus, den man im Blutgerinnsel bei Sehweinecholera friiher durch Methylen- 
azurcarbonat erkannte, wurde, wenn man eine methylalkoh. Lsg. von Eosin-Methylen- 
blau-Toluidinblau u. verd. Giemsalsg. benutzte, in u. auBerhalb der Endothelien- 
zellen im Blutstrom oder an die Blutkoiper geheftet gefunden. Seine Form ist 
sphar. oder oval, von 0,2 jj, Durchmesser, gerade u. Mk. erkennbar. (Jour. Compar. 
Path. and Ther. 37. 73-106. 1924; Exp. Stat. Rec. 51. 785—86. 1924.) H aase .

E. Rousseaux, Analyse von nicht gleichmaftigen Dilngemitteln. Von einem 
Knochenmehl enthielt der feine Anteil (27% des Mehles durch Sieb 80), bezw.
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mittelfeine (48% des Mehles durch Sieb 25) bezw. der grobere (25%, Kest), 9,9 bezw. 
14,3, bezw. 19,1%) Durchschnitt also 14,3% Gesamt-Pa0 6, 4,47 bezw. 4,71, bezw. 
5,04, im Durchschnitt also 4,72% N. Zu beachten sind die erheblichen Unterschiede. 
(Ann. des Falsifications 18. 172.) G ro szfeld .

E. Eousseaux, Wasserbestimmung in Diingemiłłeln. (Vgl. vorst. Eef.) Unter
schiede in der Best des citratL P20 6 eines Superphosphates gleicher Herkunft, aus 
einem Papiersack Probenahmen 3 Tage auseinander liegend, gefunden 16,32% bezw. 
17,15% waren durch yerschiedenen Gehalt an W. (12,2% bezw. 5,8%) bedingt. 
Bei Dungemitteln aus Papier- oder Stoffsacken ist also stets auch der Wassergehalt 
zu beriicksichtigen. (Ann. des Falsifications 18. 173—74.) G k o sz fe ld .

B. Tackę, Das Wesen, die Bcdcutung und die Bestimmungsmethoden der Boden
aciditat. Vf. berichtet iiber Verss., das Verf. der Moorkultur-Versuchsstation zur 
Best. des Kalkbedarfs der Moorboden auch fur reine Mineralboden anzuwenden. 
Der Vergleich mit dem Verf. von D a ik u h a r a  ergab weder bei Minerał- noch bei 
Moorboden Ubereinstimmung. (Ztschr. f. Pflanzenemahr- u. DUngung [Abt. A.] 4. 
215—21.) -S T r ć n e l .

0. Lemmermann, Das Wescn, die Bedeutung und die Bestimmungsmethoden 
der Bodenaciditat. Vf. bespricht Wesen, Bedeutung der Bodenrk. u. die Methodik 
ihrer Best. Um den Kalkbedarf des Bodens zu bestimmen, schliigt Vf. vor, ent- 
weder den Boden mit steigenden Mengen Kalk zu schiitteln, bis er neutrale Bk. 
angenommen hat oder ihn elektrometr. zu titrieren. Die Azotobaktermethode wird 
ais nicht durchaus zuverlSssig bezeichnet. (Ztschr. f. Pflanzenemahr. u. Diingung 
[Abt. A] 4. 222—26.) T r ć n e l .

E. GanBen, Das Wesen, die Bedeutung und die Bestimmungsmethoden der 
Bodenaciditat. Vf. setzt sich dafiir ein, zur Best. der Bodenrk. mehrere Methoden 
nebeneinander anzuwenden u. zwar nach den Vorschlogen von K appen , A r r h e n iu s ,  
H u d ig  u. T r ć n e l .  (Ztschr. f. Pflanzenemahr. u. Dungung. [Abt. A) 4. 237 
bis 238.) T r ć n e l .

J. Hudig, Das Wesen, die Bedeutung und die Bestimmungsmethoden der Boden
aciditat. Vf. konnte in der Praxis eine direkte Beziehung zwischen Wasserstoffzahl 
u. Fruchtbarkeit nicht feststellen. Er warnt davor, Praktikern Apparate in die 
Hande zu geben, mit denen man die [H'] auf freiem Felde feststellen kann. Der 
Kalkbedarf -des Bodens ergibt sich am sichersten aus der elektrometr. Best. der 
Pufferwrkg. des Bodens. (Ztschr. f. Pflanzenemahr. u. Dungung. Abt. A. 4. 
229—31.) T r ć n e l .

M. Trenel, Uber ein einfaches Gerat zur elektrometrischen Bestimmung der 
Wasserstojfionenkonzentration. („Bodenaciditat".) (Ztschr. f. Pflanzenemahr. u. 
Dungung [Abt. A.] 4. 239—41. — C. 1925. I. 412. 1439.) T r ć n e l .

N. M. Comber und S. J. Saint, Notiz iiber die Absorption von Basen durch 
Boden. Vff. zeigen, daB nach der Methode von J o n e s  bei Benutzung der n. Alkali- 
■carbonate die Menge des entwickelten C02 nicht ais MaB der absorbierten Basen- 
menge angesehen werden kann. (Soil science 18. 131—32. Leeds, Univ.; Ber. ges. 
Physiol. 29. 573. Ref. D O rr ie s  ) B rahm .

S. Winogradsky, Untersuchungen iiber die Mikrobiologie des Bodens. I. Uber 
'die Methode. Erorterung der bisherigen Methoden u. ausfuhrliche Beschreibung 
der vom Vf. neuerdings yerwendeten, in den Grundziigen bereits mitgeteilten (vgl. 
C. r. d. 1’Acad. des sciences 179. 367. 861; C. 1924. II. 1847. 1925. I. 277). Zum 
Nachweis nitrifizierender u. N-bindender Kraft werden groBe Platten von Silicagel 
benutzt, die fiir die erste mit Mg(NH4)P04, fiir die zweite mit Mannit u. CaC03 
beschickt sind. (Ann. Inst. Pasteur 39. 299—354. Brie-Comte-Kobert, In st 
P a s te u r .)  S p ie g e l.
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Asahi Glass Company, Limited, Tokio, iibert. von: Iichiro Ishitani, Toyo- 
tama-gun, Tokio-fu, Diingemittel. (Can. P. 239 719 vom 23/6. 1923, ausg. 29/4.
1924. — C. 1924. I. 2735.) K O h lin g .

Norak Hydro-Elektrisk Kvaelstofaktieselskab, iibert. von: Birger Eield
Halvorsen und Oyatein Bavner, Kristiania, Diingemittel. (Can. P. 240472 vom 
28/6. 1923, ausg. 27/5. 1924. N. P. 39013 yom 7/6. 1923, ausg. 3/3. 1924. F. Prior. 
20/7. 1922. — C. 1923. IV. 533.) KOhling.

F ritz  Altmann, Berlin, Herstellung von Spńtzmitteln zur Bekampfung von 
P/lanzenschadlingen, bcstehend aus einer Mischung der dazu geeigneten Chemikalien 
mit Kaolin, 1. dad. gek., daB der Mischung zur Verhinderung des Austrocknens, 
Brockelns u. zur Erzielung leiehter Aufloabarkeit Seife zugesetzt wird. — 2. dad. 
gek., daB bei Verwendung verseifbarer oliger Sehutzmittel statt des Zusatzes von 
Seife ais solcher diese erst in der Schutzmittelkaolinmischung selbst durch Ver- 
seifung erzeugt wird. — Z. B. wird ein Schadlingsvertilgungsmittel, wie As20 3, S 
oder CuS04 mit Kaolin yermiBcht u. der Mischung ca. 10°/o einer mit Wasserglas 
gefiillten Seife in Form yon Spfinen zugesetzt. Bei nicht geniigender Feuchtigkeit 
der Seife wird der M. Feuchtigkeit in Form yon Dampf zugefiihrt. — Bei fl. Be- 
kSmpfungsmitteln, wie Nicotin, Quassia oder Carbolineum, setzt man diese dem 
Gremiach aus Kaolin u. Seifenspanen solange zu, bis die M. reichlich angefeuchtet 
ist, ohne breiartig zu werden. Die M. wird dann gepreBt u. bei gelinder WSrme 
getrocknet. — Bei Verwendung yon Harzen u. Fetten fiir sich allein ais auch in 
Verb. mit anderen Stoffen zur Schiidiglingsbekkampfung wird die erforderliche 
Seife durch Verseifung eines Teiles des Schutzmittela gleichzeitig bei der Ver- 
mischung mit Kaolin erzeugt. Saure Spritzmittel^ ei-halten zweckmUBig zur Neu- 
traliaation einen moglichat hohen Zuaatz von Wasserglaa. (D. B. P. 412515 KI. 451 
vom 19/4. 1922, ausg. 21/4. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Ernst Stern, Charlottenburg, Zur Vertilgung von Insekten und ahnlichen Schad- 
lingen dienende Mittel, beatehend aus fl. oder fe8ten Chlornaphthalinen bezw. dereń 
Miachungen, gegebenenfalla unter Zuaatz anderer inaektentotender oder indifferenter 
Stoflfe in Form yon Pulyern oder Lagg. — Zur Vertilgung yon Inaekten, Motten u. 
ahnlichen Schadlingen eignet aich nicht nur daa fl. a-Chlornaphthalin, aondern auch 
das feste fi-Chlomaphthalin, ferner die Dichlor-, TrichlomapMhaline u. vor allem 
das feate Pentachlomaphthalin u. da3 Fe>-cklornaphthalin. (D. B. P. 411314 KI. 451 
vom 19/2. 1922, ausg. 26/3. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Albert Charpilloz, Beyilard, Schweiz, iibert. von: Engine Teppet, Grenoble, 
Frankreich, Unkrautvertilgungsmittcl. (A. P. 1534289 vom 16/10. 1922, ausg. 21/4.
1925. — C. 1925. I. 567 [F. P. 547 599].) S c h o t t l a n d e r .

Larkin Co. Inc., Buffalo, New York, iibert von: Lester F. Hoyt, East Aurora,
New York, V. St. A., Nicotin enthaltende Insektenvertilgungsmittel. Man yermiacht 
Salze dea Nieotins mit Fettsauren aus pflanzlichen Ólen mit fl. Kaliseife aus den- 
aelben FettaSuren. — Man Yermiacht z. B. freiea Nicotin mit einem geachmolzenen 
GemiBch von FettaSuren aua CocosnuBol u. setzt eine durch Verseifung von Cocos- 
nuBol mit alkoh.-wss. KOH gewonnene fl. Seife hinzu. Das salben- oder pasten- 
formige Prod. ist in W. 11. u. dient ais gut haftendes Spritzmittel fiir yon Insekten 
befallene Pflanzenteile. Zur Erhohung der insekticiden Wrkg. kann man dem 
Mittel krystalliaiertea Na^S zuaetzen. (A. P. 1534325 vom 7/1. 1924, auag. 21/4. 
1925.) S c h o t t l a n d e r .

YIH. Metallurgie; Metallographie; Metaliverarbeitung.
Hjalmar Braune, Die Cyanbildung beim Hochofenprozefj. Vf. unteraucht die 

Bodingungen zur B. von CN-Verbb. im Fe-Hochofen. Cyanide bilden aich, wenn 
C u. N bei Ggw. eines Katalysators — ala solcher kommt auch unreduzierteB
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Fe-Erz in Betracht — in der Hitze aufeinander wirken. Wenn also bei schnellem 
Ofengang unreduziertes Erz in die heiBeste Zone unmittelbar uber der Formen- 
ebene gelangt, entstehen CN-Verbb. Ein unter soicben Bedingungen erschmolzenes 
Roheisen ergibt beim Frischen ein minderwertigęs, sehr sprodes Sclimiedeeisen. 
Bei diesen Gelegenheiten wurde in der Schlacke KCN beobachtet, das'beim Abstich 
mit blauer Flamme herausbrannte. — Die Durehsatzmenge eines Hochofens ist also 
durch die gegebenenfalls einsetzende B. yon CN u. die damit yerbundene Minder- 
wertigkeit des aus - dem Roheisen gewonncnen FluBeisens begrenzt. (Stahl u. 
Eisen 45. 581—82. Stockholm.) LOd e r .

H orst V. Schwarze, Anblasen, Ddmpfen und Nicderblasen von Hochofen. Auf 
von 40 Hochofenwerken gesammelten Unterlagen ist der Bericht des Hochofenaus- 
schusses zusammengestellt worden. Er behandelt: Anblasen u. Trockncn neu zu- 
gestellter Ófen, Dampfen, Diimpfungsmoller, Abloschyerf., Ersticken der gluhenden 
Ofenbeschickung durch Gase, Verhalten des pyrophoriechen Staubes, Abdichtungs- 
material, Auskrateen u. yiele andere wichtige Fragen. (Stahl u. Eisen 45. 609—14. 
Huckingen.) ^ W il k e .

R alph  A. Sherm an, Verbrennbarkeit von Uochofenkoks. Durch Ermittlung der 
Zus. der Gase, die eine Feuerung yon bestimmter GroBe yerlassen, bei bestimmter 
KoksgroBe u. bestimmtem LuftuberschuB, erhslt man ein genaues MaB der Ver- 
brennbarkeit des Kokses unter diesen Bedingungen. Die Brennbarkeit schwankte 
bei den yerschiedenen untersuchten Sorten zwisehen 65 u. 95%, bei Holzkohle 
wurden 95% erreicht. (Iron Age 115. 1043—45. Pittsburgh Esperiment Station. 
U. S. Bureau of Mines.) W il k e .

S. P. K inney und F raser B. Mc Kenzie, Eine vorgeschlagene Gestell- und 
Rastkonstruktion. Die nach den bisherigen Konstruktionen kreisformig angeordneten 
Windformen lassen einen Raum im Innern des Ofens entstehen, in dem keine Verbren- 
nung stattfindet u. der eine niedrigc Temp. hat. Um die damit zuaammenhangenden 
Nachteile zu yermeiden wird yorgeschlagen von der Kreisform abzugeben u. eine 
geometr. Figur mit zwei ungleichen Achsen, wie z. B. eine Ellipse usw., zunehmen. 
(Iron Age 115. 476—78. Bureau of Mines.) W il k e .

E. Fr. Russ, Widerstandsofen zum Schmelzen und Harten. Vf. bcschreibt den 
Widerstandsofen der RuSS - E l e k t r o o f e n  A. G., seine Verwendbarkeit usw. 
(GieBereiztg. 22. 229—31. Koln.) L O d er.

Y. Stobie, Der elektrische O fen in der Eisenindustrie. Die Herst. von synthet. 
GuBeisen im elektr. Ofen wird kurz besprochen u. einige neue Wege gezeigt, die 
nach Ansicht des Vf., yorteilhafte Anwendungen des elektr. Ofens in der Eisen
industrie gestatten. (Metal Ind. [London] 26. 367—70.) W il k e .

G. Tysland, Elektrische Roheisenerzeugung in Norwegen. Bericht iiber neuer- 
dings angestellte Yerss. in Fiskaa, Sudnorwegen, mit der Soderberg-Elektrode. Ais 
Rcduktionsmittel- u. Kohlungsmittel wurde fast durchweg Koks benutzt. Die 
Elektrodenbelastung betrug etwa 6 A/qcm. Der Energieyerbrauch belief sich auf 
2600—3500 kW st fur die t erzeugtes Eisen. Das erzeugte Roheisen zeigte eine 
gute Zus. (Tckn. Ukeblad 71. 239—47. 251—56. 1924. Stahl u. Eisen 45. 631—33. 
Ref. D u r r er .) W il k e .

K. von Kerpely, Erfahrungen uber die synthetische Roheisendarstellung aus 
Schrott im Elektroofen. Im AnschluB an eine friihere Arbeit (GieBereiztg. 22. 61; 
C. 1925. I. 1903) beschreibt Vf. die Herst. von synthet. Roheisen aus Schrott im 
elektr. Ofen. Der Schrott wird in geeigneter Weise mit Kalk u. einem Kohlungs
mittel gemischt u. geschmolzen. Der erforderliche Si-Gehalt wird durch spSteren 
Zusatz yon Ferrosilicium erreicht. Ais Kohlungsmittel eignet sich am besten 
aschenarmes Kokspulyer. Es wurde ein C-Gehalt yon 3—3,2% erreicht. — Die 
Berechnung der Herstellungskosten zeigt, daB das Yerf. dort rationell ist u. wegen
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der guten (Jualitiit dea erachmolzenen Koheiaena Yorteile bietet, wo elektr. Energie 
u. Schrott billig, die Eohstoffzufuhr jedocli entsprechend teuer ist. (GieBereiztg. 22.

A sel Hultgren, P. Oberhoffer, K. Daeves und F. Eapatz, Naehprilfung der 
Loslichkeitslinie fiir Kohlenstoff in Chrom- und Wolframstahlen. Es findet ein 
Meinungsaustausch statt zwischen dem ersten Yf. u- den drei letztgenannten uber 
die Loslichkeitsyerhaltniase dea C in Cr- u. W-Stiihlen. H U L T G R E N  fiilirt eine 
Eeihc von Verss. an u. besclireibt einigc Strukturelemente, so die Carbide dea W. 
Der Arbeit sind Schliffbildcr u. Diagramme beigefiigt. (Stahl u. Eisen 45. 
583—87.) L ttD E R .

Delbart, Beitrag zur Kenntnis der kaltgewalzten Stahle. Vf. untersucht den 
EinfluB kurzeń Gliihena bei yerschiedenen Tempp. auf Zugfestigkeit, Dehnung u. 
Korrosionabestiindigkeit von untercutektoiden Stahlen, die vorher wiederholter 
Kaltbearbeitung u. Warmbehandlung unterworfen worden waren. Gluhen bei 
650—700° bewirkt plotzliche Abnahme der Festigkeit, Zunahme der Dehnung, 
Erhohung der Widerstandsftthigkeit gegen verd. H2S04 aber maximalen AngrifF 
durch 200/oig. Oleum. Mikrophotogramme zeigen, daB Sorbit erst oberlialb 850° 
erscheint. Bei Stfihlen, die vorher die krit. Deformation erfahren haben, mtissen 
Gliihtempp. zwischen 650—850°, die zu KornyergriiBerung u. BrUchigkeit fuhren, 
vermieden werden. (C. r. d. l’Acad. des sciences 180. 934—37.) K rO g e r .

E. Cazaud und E. Hugues, Beitrag zum Studium des Elektrolyteisens, Ein fiu fs 
des Ausgliihens auf die mcchanischen und magnetischen Eigenschaften, mikrographisclie 
Studie. Vf. gluhte Elektrolyt-Fe-Proben bei yerschiedenen Tempp. (100—1100°) aus 
u. stellte die Festigkeit, Dehnung u. Hartę, die Kemanenz u. PermeabilitSt, sowie die 
mikrograph. Struktur fest. Die Werte sind in Kuryen u. Tabellen zusammen- 
gestellt, die Schliffbilder ebenfalls beigefiigt. (Rev. de Mćtallurgie 22. 218—22. 
Paris.) L (Jd e r .

G. Malcolm Dyson, Einige Anwendungcn und Eigenschaften des Quecksilbers. 
Monographie. (Chem. Age 12. Beil. 33—34.) J u n g .

Augustę J. Eossi, Das Titan und seine technische Anwendung. I. u. II. Vf. gibt 
eine yollstiindige Metallurgie des Ti. Es werden im beaonderen behandelt: Eigen- 
achaften u. natiirliches V., die Vcrarbeitung der Ti-Fe-Erze im Hochofen, die Fe- 
Ti-Legierungen, die Anwendung des Ti im Eiaenhiittenwesen, u. zwar im GuBeisen 
u. im Stahl, die bei der Fabrikation von Eisenbahnscliienen aus Ti-Stahl gemachten 
Erfahrungen, sowie yerachiedene Anwendungagebiete. Der Arbeit sind eine Eeihe 
von Schliffbildern, Tabellen u. Kurven beigefugt. (Rev. de Mćtallurgie 22. 121—38. 
193—206. Paris.) L0DER.

Eosenhain, Die Innenstruktur der Lcgierungen. Der Aufbau typ. Legierungen 
wird kurz erkliirt u. gezeigt wie die yerschiedenen physikal. Eigenschaften der 
Legierungen wie Hartę, Schmelzbereich, Plastizitiit u. BrUchigkeit, Warmebehand- 
lung, elektr. Leitfahigkeit, elast. Hysteresis, magnet. Eigenschaften u. Farbę letzten 
Endes vom Atomaufbau der Metalle, die die Legierungen bilden, abhangen. 
(Metal Ind. [London] 26. 361—64.) W i k ę .

C. H. Proctor, Beaufsichtigung von Mesńngbadern. Ais gutes Bad gibt Yf. 
ein Bad mit folgender Zus. an: 4,41 W., 212 g Natriumcyanid 96—98°/0ig., 56,6 g 
Natriumbisulfit, 14 g Ammoniak 26°, 89 mg gepulyertes weiBes Arsenik, 295 g KOII, 
113 g Kupfercyanid u. 42,5 g Zinkcyanid. Ais Messinganoden konnen gewalzte 
oder gegossene benutzt werden; die Zus. hangt von der gewunschten Farbę ab. 
Sie konnen aua 80% Cu u. 20% Zn wie auch aua 66% Cu u. 34% Zn beatehen. 
Einige prakt. Fingerzeige werden gegeben. (Metal Ind. [London] 26. 364.) W i l k e .

E. Houdremont und H. Kallen, Formandcmngsgeschwindigkeit und Form- 
anderungsfestigkeit der Metalle. Yff. geben eine einfache angenfiherte Berechnung

213—18. Berlin.) LOd e r .
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des Formanderungswiderstandes u. der Formanderungsgeschwindigkeit von Metallen 
beim dynam. Schlagbiegeveraueh. Die Formiinderungsfestigkeit wird mit wachaender 
Formanderungsgeschwindigkeit groBer u. Verss., die an Fe, Cu, Al u. Pb aua- 
gefiibrt wurden, zeigen beim dynam. Biegeyera. eine um 20—60% hohere Form- 
anderungafestigkeit ais beim atat. Biege- oder ZerreiByers. Bei Pb tritt dies am 
meisten heryor, da hier anseheinend der EinfluB der Rekrystallisation mit steigen- 
der Formanderungsgeachwindigkeit immer mehr ausgeschaltet wird. (Ztschr. f. 
Metallkunde 17. 128—29. Rrefeld.) LOd er .

G. W elter, Dynamische Zugelastizitatsmessung am Pendelsehlagioerk. Vf. be- 
achrcibt ein Priifyerf. zur Ermittlung der dynam. Zugelastizitiitsgrenze unter sorg- 
Mtiger Trennung der rein elast. Vorgange von den iiberelast, Aus den Ergeb- 
niaaen der am Pendelachlagwerk auagefiihrten Verss. wird gefolgert, daB die stat. 
der dynam. Elastizit&tsgrenze' gleichzusetzen ist. Im besonderen werden Rein- 
aluminium, Meaaing u. Fe gepruft. (Ztachr. f. Metallkunde 17. 109—14. Frank
furt a. M.) L O d er.

R. Mouilla'6, Das Herbertsche Pendel fur Harteversuche. Vf. beschreibt das 
Herbertsche Pendel, das neben anderen Zwecken auch zur Messung der Hartę von 
Stoffen benutzt werden kann. Die an einigen Metallen gemessenen Werte sind in 
Tabellen zusammengestellt, auch sonst aind der Arbeit eine Reihe yon Bildern bei- 
gegeben. (Bev. de Metallurgie 22. 223—37. Paris.) LO der.

L. Gaillet und J. Galibourg', Einige Versuchsergebnisse mit dem Herbertsehen 
Pendel. YfT. haben mit Hilfe des Herbertsehen Pendels (vgl. vorst. Kef.) die 
Harten von yerachiedenen Stahlen gemeasen, die auf mannigfaltige Weiae gehiirtet 
waren. (Rev. de Mśtallurgie 22. 238—44. Paris.) L O d er.

" P.. Hicolail, Bemerkungen iiber den Gebraueh des Herbertsehen Pendels. Vf. 
gibt eine Gebrauchsanweiaung zum Herbertsehen Pendel (ygl. vorvorat. Ref.), be- 
•śchreibt die Regulierung des App., die erreichbare Genauigkeit der Messungen, 
■den EinfluB der Politur, die Versuchsdauer usw. (Rev. de Metallurgie 22. 245—50, 
Baria.) L O d er.

J. Czochralski, Dislozierte Reflexion im Dienste der Metallkunde. Vf. be
schreibt ein opt. Verf., mit dessen Hilfe die Orientierung yon Metallkrystalliten 
•bestimmt werden kann. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 144. 131—41. Frank
furt a. M.) L O d er.

Paul B illet und Henri Wantz, Versuch iiber die Ermiidung des Metalls in den 
Eisenbahnradreifen. I. u. II. Vff. stellen Verss. an iiber Elastizitiit, Festigkeit u. Er- 
mudungserscheinungen an Eisenbahnradern, die aus einem Stiick gegoaaen sind im 
Vergleich mit aolchen, die aus mehreren Teilen zusammengesetzt sind. (Rey. de 
MćtaUurgie 22. 154—69. 207—17. Paris.) L O d er.

Chas. R. Darling, M n Pyrometer fiir den Gebraueh in Giefiereim. Vf. achlJigt 
yor, daa geachmolzene Metali ais den einen Leiter eines Thermoelementes, ais den 
zweiten einen Stab aus Achesongraphit zu benutzen. Der Tiegel, welcher das ge- 
schmolzene Metali enthSlt, ist etwas oberhalb des Niveaus der Sehmelze mit einem 
seitlichen Ansatz yersehen, in den ein Stab von der Zus. der Sehmelze genau 
passend eingefiigt ist. Er beruhrt am zweiten (gekiihlten) Ende ebenfalla Graphit. 
Bei der Meaaung neigt man den Tiegel, bia die Sehmelze den featen Stab beriihrt, 
so daB der Thermostrom geschlossen wird. Statt des Graphits kann auch Ni oder 
Fe benutzt werden, welche da, wo sie in die Sehmelze tauchen, yon einer Graphit- 
scheide dicht umschloasen werden. (Journ. Scient. Instruments 2. 237.) B O ttg e r .

E. Diepschlag und H. Pannek, Die Beziehungen von Korngrojien und Kom- 
formen zu der Gasdurchlasaigkeit von Formsanden. Vff. haben 39 yerachiedene Form- 
aande auf ihre KomgroBe u. Gasdurchlasaigkeit gepruft. Bei der KorngroBe werden
4 Fraktionen unterschieden: 1. Korner iiber 0,2 mm Durchm., 2. Korner zwischen 0,2/

VH. 2. 16
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u. 0,05 mm. Durchm., 3. solcłte zwischen 0,05 u. 0,02 mm Durchm. u. 4. kleinere. Die- 
Yerss. erg ab en folgendea: Haben die drei feinsten Fraktionen eines Sandes zu mehr 
ais 10% scharf kantige Formen, so fiillt mit Zunahme an grobem Kom die Gasdurch- 
iSssigkeit, sie erreicbt bei 45% Fraktion 1 das Minimum u. steigt dann wieder. 
Bestehen dagegen die feineren Teilchen eines Sandes aus runden Komern, so 
steigt die Gasdureblassigkeit mit Zunahme von grobem Korn. (Stahl u. Eisen 45. 
649—53. Brealau.) L O d er.

S. I. F elton , Anlassen von Tempergufs. An einem mit 01 gefeuerten Ofen 
wird die Wrkg. des schnellen Erhitzens auf den GuB untersucht, um festzustellen, 
ob es mit dem betreffenden Ofen moglich ist, das langwierige ubliche Anlassen zu 
umgehen. (Iron Age 115. 489—90. Ohio, Mechanics Inst. Cincinn.) W ilk e .

Friedrich. Politz, Beitrage zur Kenntilis der Yorgdnge bei der Schmclzschwtifnmg 
von Graugufi mittels Acetylms. Vf. untersucht zunachst die tlierm. Vorgange bei 
der SchweiBung von GrauguB u. fuhrte eine Reihe von ProbeschweiBungen aus. 
Es werden ErwSrmungs- u. Abkuhlungskurven aufgestellt, die Ausnutzung der 
Acetylenflamme ermittelt u. die Yorteile eines schlechten Wiirmeleiters ais Unter- 
lage bei kleineren SchweiBungen erortert. Die bei KaltschweiBungen eintretenden. 
Materialverfinderungen sind nicht so bedeutend wie allgemein angenommen wirdr 
wenn man. sachgemaB arbeitet. Bei WarmeschweiBungen sind nachteilige Wrkgg. 
ausgeschlossen. Die ZerreiBfestigkeit der SchweiBnaht ist hoher ais bei der Kalt- 
schweiBung. Dem SchweiBpulver wird vorteilhaft 1,5% Fe20 3 zugesetzt. (Stahl u. 
Eisen 45. 653—58. Brandenburg a. H.) L O d er.

Ad. Fry, Hitzebeslandigc Stahl- und Eisetikorper. (GewerbefleiB 104. 71—77. —

U lick B,. Evans, Zerfressen von E isen . und Stahl an der Wasserlinie, m it be- 
sonderer Beriicksichtigung der Tatigkeit der sogenannten „Binderer“ (inhibitora) der 
Zerfressung. (Vgl. Journ. Soc. Chem. Ind. 43. T. 315; C. 1925. L 439.) Der Begriff 
„AngrifE an der Wasserlinie" wird von Vf. in zwei Teile zerlegt: 1. Korrosion an 
der Luft oberhalb der Wasserlinie und 2. Korrosion, die eintritt an oder dicht 
unterhalb einer feststehenden Wasserlinie. Fali 1 tritt ein, wenn Eisen oder Stahl 
durch period, sich andernden Wasserspiegel teils dem EinfluB des Wassers, teils 
dem EinfluB der Luft ausgesetzt ist. Hierbei tritt auBerst schnell Korrosion ein 
nur wenn der sich bildende Rost sich gleichmiiBig u. fest auf die best&hlten Eisen- 
teile setzt, hindert er den Zutritt von weiterem Sauerstoff u. hemmt so die weitere 
Zers. — 2. In stehendem frischen oder Salze cnthaltenden W. ist die Zone dicht 
unterhalb der Wasserlinie gewohnlich frei von Zers., da hier durch Ansetzen einer 
t— ofters sichtbaren — Oxydschicht das betr. Materiał veredelt ist; in diesem Fali 
werden nur tiefer liegende Stellen angegrifleri u. zwar infolge eines Stromes, der 
flieBt zwischen den luftabgeschlossenen Tcilen ais Anodę u. den der Luft zu- 
giingliclien Teilen an der Wasserlinie. Bei Zusatz von „hindernden Chemikalien" 
wie Na-Carbonat u. K-Chromat, die durch B. einer schiitzenden Haut die 
Korrosion verhindern, tritt Zers. an der Wasserlinie ein, da hier die schiitzende- 
Schicht relatiY wenig. widerstandsfahig is t (Journ. Soc. Chem. Ind. 44. T. 163- 
bis 169.) G o t t f r i e b .

E. MaatJ und W. W iederholt, Ko>-rosionse>-scheinungen anł Aluminium. Vff. 
haben Bleche aus reinem Al (es enthielt 0,60% Fe, 0,54% Si u. 0,04% Mg) der 
Einw. veraehiedener Elektrolyte ausgesetzt, zunachst den Siiuren: 0,35-n. HsSO,,

Nach einigen Wochen wurde der Gewiehtsverlust festgestellt, HCl u. H^SO., hatten 
am stfirksten, Weinsaure am schwiichsten angegriffen. Die Alkalien 0,01-n. KOH, 
0,01-n. NaOH, gesatt. Ca(OH)2- u. Ba(OH)2-Lsg. grifien anfangs viel stiirker. an alfr 
die Siiuren; der Angriff lieB jedoch nach, sobald sich das Blech mit einer schiitzen-

C. 1925. I. 2113.) ■< J ung .
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den Haut uberzogen hatte. Die [H'] ist jedenfalls weniger maBgebend fiir die 
Grćifie des Angriffs ais die yorhandenen Kationen, K‘ greift am stSrksten an. — 
Ferner wurden die Angriffe yerschiedener Salzlsgg. studiert, NaCl, Na^CO.,, NaNOS( 
Na,S04> NaHCO,, NaC2H30 2, NH4C1, (NH4)2C03, NH4N 03, (NH4)2S04, NH4HC03, 
CaCl2, CaC03, Ca(N03)2, CaS04, MgCl2, MgCOs, MgS04. Von den Anionen wirkt 
Cl' am stSrksten, weniger S04" u. N 03', in kohlensauren Lsgg. die Ggw. der Kat
ionen K u. Na. — Durch geringe elektr. Strome wurde bei anod. Polarisation das 
Al punktformig angegriffen, an der Kathode traten Zersetzungserscheinungen auf, 
die dem Angriff der Basen entsprechen. (Ztschr. f. Metallkunde 17. 115—21. 
Berlin.) LODF.R.

Frank N. Speller, Uberzugsschutz ais ein Faktor bei der Korrosion. Eisen 
yermag sich selbst gegen die korrodierenden Eigenschaften von Fl. in gewissem 
Mafie zu schiitzen, ais auf den benetzten Flachen t)berziige aus Hydroxyden ent
stehen, welche weiteren Angriff yerhindern. Vorbedingung ist ein gewisser Gehalt 
an ausfallenden Alkalien oder Silicaten. (Trans. Amer. Electr. Soc. 46. 13 Seiten. 
Sep. New York.]^ G rim m e.

X. Farben; Farb er ei; Druckerei.
Pani Weyrich, Die Nolwendigkeit der Beriicksichtigung des Dispersitatsgrades 

eines Farbstoffes beim Farben. Ais Erganzung zu den Ausfuhrungen yon M asch eck  
(M e llia n d s  Textilber. 5. 664; C. 1924. II. 2701) wird darauf hingewiesen, daB 
auch das bei Yerwendung alter Farbbader beobachtete Auftreten abweichender 
Fiirbungen auBer auf Verunreinigungen auch auf yerschiedenem Dispersitatsgrad 
der Farbstoffmolekule beruhen kann. Farbstoffe yerschiedener Diapersitatsgrade 
ma'chen besonders bei Kunstseide Schwierigkeiten. Zahlen uber den relatiyen 
Dispersitatsgrad der Farbstoffe wurden erhebliche Vereinfachung mit sich bringen. 
(M e llia n d s  Textilber. 6. 98—99.) S O vern .

Fritz Jungę, Winkę zur Bewertung und Beurteilung von Wasch-, Netz- und 
Bduchmitteln. Die fiir die Praxis wichtigsten Merkmale werden besprochen. (Ztschr. 
f. ges. Textilind. 28. 209—10;)' S (Jvern .

B,. Dorias, Welche optischen Erscheinwigen erschweren das Farben nach ge- 
gebenem Musterl Angaben iiber Art des Musters, VerSnderlichkeit des Tageslichts, 
Lage u. Entfernung des Musters yom Auge, Glanz, Nachschein intensiyer Farben- 
wirkung auf das Auge, kiinstliche Beleuchtung. Die Anwendung des Farben- 
yergleichers Textilsidor wird beschrieben. (Ztschr. f. ges. Textilind. 28. 207 
bis 208.) StlVERN.

Siegfried Kosche, Fehlerąuellen in Baumicollbleicherei und Farberei. Hinweise
fiir das zweckmSfiige Bleichen mit Hypochloriten, das Biiuchen u. Blauen, fiir das 
Fiirben mit Kiipen-, bas., S- u. Oxydationsfarbstoffen. (Ztschr. f. ges. Textilind. 28. 
235—37.) SOvern .

Peter Fischer, Das Abziehen der Farben. Besprechung der yerwendctcn be- 
kannten alkal., Oxydations- u. Reduktionsmittel. (Ztschr. f. ges. Textilind. 28. 
166—67.) SCyEnN.

Wilhelm Ostwald, Das Farben von Tecctilsto/feiu Betrachtungen Uber die 
Best. von Farben u. _Farbenfreude. (Ztschr. f. ges. Textilind. 28: 205—6.) StJVHRN.

Fritz Jungę, Appreturmaschinen. Beschreibung yon Wasch-, Krapp- u. Brenn- 
Daaschinen, Schleudern, Trockenapp., Biirst-, Klopf-, Rauh-, Scher-, Schmirgel-,
Appretur- u. Appreturbrechmaschinen, Pressen, Mangelń u. Kalandem. (Ztschr. f.
ges. Textilind. 28; 165—66. 181—83.) SOy ern .

Augustin Gar et, Krappextrakt Pernod; seine Herstellung. Der Extrakt wurde 
zunSchst nur durch Auszichen mit h. W., dann durch Fallen der h. Ausziige mit 
Ca(OH)2 u. Zersetzen des Nd. mittels HC1 u. schlieBlich durch Ausziehen mittels

16*
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AL,(S04)3 liergestellt. Angaben uber Aufarbeitung der Nebenprodd. (Buli. Soc. 
ind. Mulhouse 91. 31—37.) SOy e r n .

Albert Scheurer, Beobachtungen iiber die Herstellung und die farberischen 
Eigenschaften des Krappecctraktes Pemod. Vergleiche zwischen dem Pernodschen 
Estrakt u. anderen Extrakten, die im Handel Wichtigkeit hatten. (Buli. Soc. ind. 
Mulhouse 91. 37—42.) SfJYERN.

E. Klumpp, Ein Beitrag zur Kenntnis des Zinkgelbs. (Vgl. V a n in o  u . Z ie g le r
Chem.-Ztg. 49. 266; C. 1925. I. 2259.) Die Zus. des Zinkgelbs schwankt erheblicli. 
Vf. stelite in Proben Konatitutionsw. u. S03 fest. Die mitgeteilte Formel fiir Zink- 
gelb muB daher wohl aufgegeben werden. Vf. macht auf einen Schreibfehler in 
der Formel aufmerksam. (Chem.-Ztg. 49. 355. Rheinbrohl.) J ung .

J .  A. v. Deurs und P. E. Raaschon, Uber Konsistenz von Aufschlammungen, 
insbesondere von Malerfarben. Bei Aufschlammungen aind 3 Gebiete zu unter- 
Scheiden: 1. FI. mit wenig festen Partikeln; Eigenschaft einer FI.; die Fluiditat 
(1 /Viscositat) sinkt mit steigendem Gehalt nach einer Geraden. 2. So viele Partikel, 
daB sic aich beriihren, ohne die gegen8eitige Bewegung zu verhindern; Eigen
schaften teila einer FI., teils eines festen Stoffes. Die Fluiditat sinkt nicht mehr 
nach einer einfachen Kurve. Es muB auBer der Fluiditat die Friktion bestimmt 
werden, 3. Die Partikel liegen fest aneinander, eine innere Bewegung ist un- 
moglich; Eigenschaft eines festen Stoffes, Fluiditat ist Nuli. — Zur Berechnung der 
Viscositat braucht man D., das man esperimentell bestimmen oder berechnen kann. 
Wird D. einer Aufschlammung der konz. K  mit n bezeichnet, die des Pigments 

, . .  K.., . 100 — E  100 r ,.
““ t (̂ Pigment u ' des 0les> mlt (>0l> 80 lst: ^ ------------ 1-------ń-------  =  “ T T ' Die

? P ig m e n t  ^ O l  s

BeBt. der Viscositat geschieht in einem Capillarviscoshneter (Abbildung im Originalj. 
Es befindet sich in einem Thermostaten u. ist mit einer Vakuumflasche mit Mano- 
meter verbunden. Man miBt die Zeit, in der die Aufschlammung bei bestimmtem 
Druck u. Temp. von einer Markę zur anderen aufgesaugt wird. Vf. leitet rechner. 
die Eichung des Viscosimeters ab. Das „Vakuumviscosimeter“ ermoglicht die 
direkte Best. der yiscositat in abs. MaB (Raaschou , 5. intemationale Konferenz 
fiir reine u. angewandte Chemie, Kopenhagen 1924). Ein Bericht erscheint spater. 
(Ztschr. f. angew. Ch. 38. 382—86. Kopenhagen, Techn. Hochsch.) J u n g .

Oskar Prager, Farbenabbeizmiłłel. Kennzeichnung der alkal. Abbeizmittel u. 
solcher, die aus fluchtigen Losungsmm. beatehen. An einer Eeihe von Rezepten 
wird die Anwendung erlautert. (Seifensieder-Ztg. 52. 311. 334—35.) H e l l e r .

H. Bing, Eigenschaften und Nachteile des Steinkohlenteers ais Anstrichmaterial. 
Verschiedene Anwendungsweisen des Teers u. Herst. von Teeranstricheu werden 
besprochen. (Farbę u. Lack 1925. 189—90.) S(Jvern.

Laurenz Bock, Adsorptionsfarben. Adsorptionsvorgange bei der Herst. von
Erdfarben werden besprochen. (Farbę u. Lack 1925. 184—85.) SOv e r n .

J. I. M. Jones und W . Kilby, Die Identifizierung von Kiipenfarbstoffen auf 
Baumioolle. Tabellen mit Farbrkk. (Journ. Soc. Dyers Colourists 41. 127—36.) SO.

F. L. English und W. S. Calcott, Die Analyse synthetisćhen Indigos mittels 
Titanochlorids. Ais bestes Verf. ergab sich das folgende: 1 g trockene zerriebene 
Śubstanz wird im verschlossenen Wageglas mit 15 ccm konz. H;S04 1 Stde. auf 
60—65° erwarmt, nach Abkuhlen auf Zimmertemp. in 400 ccm W. gegossen u. auf 
500 ccm aufgefiillŁ 100 ccm davon mit 20 g krystallisiertem Na-Tartrat versetzen, 
mit COj-Entwickler verbinden, 3—5 Min. kochen, schnell COa durchleiten u. h. mit 
*/S(l-n. TiCl3-Lsg. bis zum letzten deutlichen Farbumschlag (Griin zu Gelb) titrieren. 
Die Red. geht bis zu Oiydiindol. Indirubin verhalt sich wie Indigo. Es wurde 
auch eine direkte Methode ohne vorhergehende Sulfonierung yersucht, die aber noch



1925. n . H x. F a r b e n ; F a r b e r e i ; D r u c k e r e i . 241

nicht bis zu dem wunschenswerten Genauigkeitgrade ausgearbeitet werden konnte. 
(Ind. and Engin. Chem. 17. 300—3. Wilmington [Del.], E. I. Du P o n t  d e  N e 
m o u rs  & Co.) S p ie g e l.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Eh. (Erfinder: Carl Immer- 
heiser, Ludwigshafen a. Rh., und Carl Neubaner, Mannheim), Yerfahren zum 
Durchfdrben von Kork, dad. gek., daB man Lsgg. von Farbstoffen in organ. Losungs- 
mitteln, mit Ausnahme von A., verwendet. — Man lost z. B. Typophorbraun F B  
in Xylol u. fiirbt mit dieser Lsg. rohe oder yorgedSmpfte Korkstiickc oder Abfalle 
bei gewohnlicher oder erhohter Temp. bis zur vollkommenen Durchfiirbung des 
Korkes. Durch die Anwendung organ. Losungsmm. wird das Quellen des Korkes 
vermieden u. das Eindringen der Farblsg. ermoglicht. (D. R. P. 4 1117 3  KI. 38 h
vom 11/1. 1923, ausg. 26/3. 1925.) Schottlander .

GL A. Fróhlich’s Sołm, Weberei-, Samt- und Druckfabrik-Aktiengesell- 
schaft, Warnsdęj^, Tschechoslowakei, Herstellung von farbigem oder buntgemustertem 
Samt. Die Robware wird, bevor sie der in der Samtherst. bekannten Yerarbeitung 
durch Aufschneiden der Polkettfaden, Waselien, Biirsten, Sengen usw. unterworfen 
wird, zuniichst gefarbt oder bedruekt; durch dieses Verf. erzielt man eine erheb- 
liche Zeiteraparnis, auch sind die erhaltenen Muster schoner. (0e. P. 99424 vom 
22/2. 1924, ausg. 10/3. 1925. Tschechoslowak. Prior. 3/3. 1923.) F ra n z .

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Koln a. Rh. (Er- 
finder: Paul Rabe, Leverkusen, und Wilhelm Schepss, Wiesdorf). Farben von 
Acidylcellulosen und ihren TJmioandlungsprodukten. (D. R. P. 412819  KI. 8m vom 
29/5. 1923, ausg. 27/4. 1925. — C. 1924. II. 2789.) F ra n z .

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M., Erzeiigung von 
Mischfarbwngen aus Azofarbstoffen und Kiipenfarbstoffen auf der Faser. Man 
imprSgniert oder bedruekt die Faser mit der Lsg. eines 2,3-Oxynaphthoesaure- 
arylidea, eines Diaeyacetylderiy. eines aromat. Diamina oder einea Monoacylacetyl- 
deriv. eines aromat. Amins, u. entwickelt dann mit einer Diazolsg., der ein wasaer- 
loslichea Estersalz' der Leukoverb. eines Kupenfarbstoffea zugeaetzt ist u. oxydiert 
mit einem sauren Oxydationsmittel; das wasserloaliche Estersalz der Leukoyerb. 
des Kupenfarbstoifes kann man auch der Lsg. der Oxynaphthoeaaurearylide zu- 
setzen. Man bedruekt z. B. das mit 2,3-Oxynaphthoesiture-m-nitranilid getrSnkte 
Gewebe mit einer Mischuiig von diazotiertem 4-Nitro-2-anisidin u. dem Sulfat des 
Leukoindigos u. entwickelt dann mit einer angesauerten Lsg. von Eisennitrat, oder 
man flatscht dai mit Diacetoacetyl-o-tolidin getrSnkte Baumwollgewebe mit einem 
Gemisch von diazotiertem 2,5-Dichloranilin u. dem Schwefelsaureester des Leuko
indigos u. entwickelt mit saurer Eisennitratlsg. (E. P. 228 514  vom 9/1. 1925, 
Auszug yeroff. 1/4. 1925. Prior. 1/2. 1924. Zus. zu E. P. 228510; C. 1925. 1. 
2658.) F ra n z .

Eduard Kopetschni, Graz, Darstellung von Chinoniminen der Anthrachinon- 
reihe, dad. gek., daB man auf 1 -Nitrosoanthrachinon oder dessen 4-Halogensubstitu- 
tionsprodd. hochprozentige H2S04 einwirken liiBt. — Z. B. wird 1-Nitrosoanthrachinon, 
hellgelbe Krystalle, F. ca. 243° unter Zers., nabezu unl. in A., Aceton, Eg., Bzl. u. 
Pyridin, wl. in ad. Xylol mit schwach gelber, 11. in h. Nitrobenzol mit griinlich- 
gelber Farbę, aus letzterem bei Tempp. unterhalb 150° krystalliaierbar, bei der Oxy- 
dation mit CrOa u. Eg. in 1-Nitroanthraćhinon, durch Red. in i-Aminoanthrachinon 
iibergehend, in konz. H2S04 suspendiert auf 100° erwiirmt, wobei es sehr bald mit 
braunroter Farbę gel. wird. Beim EingieBen in W. ffillt das Anthrachinon-1,4- 
chinonimin ala braunroter Nd. aus. In Chlf., Aceton u. Toluol sil., in A. etwas 
schwerer L mit braunroter Farbę; geht bei der Red. mit Na,S, NaHS oder NajSa0 4
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unter B. eines komblumenblau gefarbten Zwischenprod. in das blauviolette Na-Salz 
q  des l-0xy-4-a»ihuianłhrachi?ia>i3 uber. — Analog erhiilt 

QO li man aus dem l-Nitroso-4-chloranłhrachinon zunachst das

a  | '''"'i in seinen Eigenschaften dem Anthrachinonchinonimin ganz
I I ahnliche Avthrachinoti-l,4-chinonmonochlorimin nebensteh.

C O ^  j. Zus., das bei liingerer Einw. der unter Abspaltung
von HC1 schlieBlich in das Anłhrachinon -1,4-chińonimin 

iibergeht. Die sehr reaktionsfahigen Anthracliinonchinonimine sind wiehtige Zwischen- 
prodd. der Farbenindustrie. (D. R. P. 4 115 31  KI. 12 q vom 31/1. 1923, ausg. 30/3.
1925.) Sch o ttla n d er .

Geaellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, ubert. von: Hermann 
Staudinger, Zurich, Richard Tohler, Robert Stocker, Armin Bucher und Jakob 
Muller, Basel, Schweiz, Indigoide Farbstoffe. (Gan. P. 24 0 30 1 vom 21/11. 1923, 
ausg. 20/5. 1924. — C. 1923. II. 1254.) F ra n z .

Societó Chimiąue de la Grandę Paroisse, Paris, Herstellung von grunen 
Schuiefelfarbstoffcn. (D. R. P. 412768 KI. 22d yom 3/5. 1923, ausg. 27/4. 1925.
F . Prior. 22/6. 1922. — C. 1923. IV. 772.) F ranz.

Parbwerke vorm. Meister Lucius & Briining (Erfinder: Rudolf Muller 
von Berneck, Moritz Eckardt III  und C. Erich Muller), Hochst a. M., Er- 
zcugung von Schrift- und sonstigai Zeichcn mit Hilfe des elektrischen Stronies, dad. 
gek., daB man auf mit Salzen organ. Aminę getrSnkten Materialien durch Wechsel- 
strom Abscheidung von Anilinschwarz herbeifiihrt. (D.R.P. 412119  KI. 15k yom 
19/6. 1921, ausg. 11/4. 1925.) O e lk e r .

August Kramer, Allenstein, Herstellung eines"Anstrichinittel? mit Hilfe von 
Petroleum, 1. dad. gek., daB dieses mit Bzn., Bzl., Kienol u. etwas iither. Ólen oder 
Stoffen ahnlicher Eigenschaften gemischt wird. — 2. dad. gek., daB die einzelnen 
Stoffe vor ihrer Vermischung auf 45—50° erwSrmt werden. — 3. dad. gek., daB 
67°/o Petroleum, 17% Bzn., 12% Kienol, 3% Bzl., 0,53% C,HC13, 0,24% C9H4C1S, 
0.23% Filterol (fith. Ol) vermengt werden. (D. R. P. 4 12938  KI. 22g vom 3/11. 
1923, ausg. 28/4. 1925.) K au sch .

Hans Lange, Svendberg, Ansłrichfarben. Man yersetzt eine Lsg. von Zuckcr 
oder ahnlichen Stoffen in W. mit einer Lsg. von Asphalt, Balata, Guttapercha in 
Bzn., kocht, entfernt den Schaum u. yermischt mit Farbntoffen, Graphit. (Dan. P. 
33864 vom 14/3. 1924, ausg. 10/11. 1924.) F ra n z .

Sandusky Cement Company, Cleveland, Ohio, ubert. von: Spencer B. New- 
berry und Andrew W. Newberry, Cleveland, Zementfarbc, bestehend aus Port- 
landzement u. weniger ais 50% eines in W. 1. Al-Salzes (Alkalialuminat). (A. P. 
15 34 2 4 0  vom 29/5. 1922, ausg. 21/4. 1925.) K au sch .

T. W. Cappon und H. S. Mackaye, New York, Entferncn von Tintenflecken 
umv. aus Geiceben und Papier. (E. P. 229744 vom 23/11. 1923, ausg. 26/3. 1925. —
C. 1924. I. 608.) K au sch .

Eugene A. Marshall, Richmond, und W illiam J. Burkę, San Rafael, Cali- 
fornien, Entfernung von Lacken und Ansłriclien. Man stellt eine h. dicke Fl. aus 
Atzalkalilsg. u. Portlandzement her u. bringt diese h. auf die zu behandelnde Flfiche 
auf, lttBt sie darauf erkalten u. entfernt schlieBlich Alles mit h. W. (A. P. 1533326 
vom 15/S. 1921, ausg. 14/4. 1925.) K au sch .

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
W. Bobilioff, Beobachtungen an Milchsaftgefafien in lebendem Zus tan de. U. Mk. 

war das AusflieBen yon Milchsaft direkt zu beobachten. Von Carica papaya wurden 
MilchsaftgefaBe isoliert u. auf Agar geziichtet; bei diesen war das AusflieBen yon 
Lates ohne Mitwrkg. der umliegenden Zellen zu beobachten. Daa Aufhiiren des
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Ausflusses gcschieht entweder durch Verstopfung oder durch Kontraktion der 
Wundoffnung. Es wurde bewiesen, daB auch in unversehrten Milchsaftgef&Ben 
Latexbewegung yorkommt; Plasmabewegung wurde nie mit Sicherheit angezeigt. — 
Die Unterss. fiihTten zu dem Schlusse, daB die MilchsaftgefiiBe yornehinlich zur 
Aufbewahrung der Abscheidungsstoffe dienen u. gegenUber den umliegenden Zellen 
sehr selbstandig sind. (Archief Rubbercultuur Nederland-Indie 9. 313—42. 343—44. 
Buitenzorg.) G ro szfeld .

A. Dubośc, Die Fabrikation von synthetischem Kautschuk und die hSheren Alkohole. 
Die Synthese des Kautscliuks ist, neben der Methode voh H o ffm a n n  u. C o u te l l e  
-aus Kohlederiw., auch von engliśchen [Chemikern (Tilden, Ramsay, Matthews, 
Perkin) durch Anwendung von i-Amylalkohol u. Butylalkohol erreicht. Letztere 
Alkohole werden durch den GarungsprozeB von F e rn b a c h  aus StJirke dargestellt. 
Die wirtschaftliche Seite des' Problems ist aber noch ungeklftrt. Die Mengen- 
yerhaltnisse, in deńen die beiden Alkohole im Fuseldl yorkommen, yariieren je nach 
dem Ausgangsmaterial. Einzelheiten im Original. Es werden weiter die physi- 
kalischen Konsfóhten, wie D., Kp., Loslichkeit in Wasser sowie Dafst. u. B. von 
Alkoholaten mit Schwermetallchloriden angegeben von n-Butylalkohol, i-Butyl- 
:alkohol u. den aclit isomeren Amylalkoholen. (Caoutchouc et Guttapercha 21. 
12419—12422. 1924.) E v e rs .

G. Stafford W hitby , Die Acidilat von Rohgummi. Wie BenzoesiŁure oder
Essigsaure yermogen auch schwiichere Sauren wie Stearinsiiure, Olsaure u. Hevea- 
aaure die Viscositat von Bzl.-Kautschuklsgg. herabzusetzen. Der EinfluB der aceton- 
losliclien Sauren auf die physikal. Eigenschaften der Vulkaniśate ist Mur gering. 
Von EinfluB ist nur die Ggw. der Sauren bei gleichzeitigcr Ggw. anorgan. u. organ. 
Bfeschleuniger bei der Vulkanisation. Durch die B. yon Salzen wird eińb Er- 
hohung der Festigkeit u. Dehnbarkeit der Vulkanisate erreicht. (India Rubber 
Journ. 68. 617—23. 735—38. 1924.) E v ers .

H. C. Young, Kautschuk-Mischwalzen-Phanofnene. Eine yergleichende Darst. des 
Energieumlaufs bei Maschinen wie Dampfturbinen, Umformeraggregaten, Trans- 
formatoren u. Kautschuk Mischwalzen. (India Rubber Journ. 69. 609—16.) E v e rs .

0. de Yries und R. Riebl, Einige weitere Ergebnisse aus der Kautschuk- 
bei-eitungs-Rundfrage. Auf die Klebrigkeit von Crepe waren der Gehalt des Latex 
bei der Koagulation, Erwarmen, Trocknen u. Walzen óhne erkennbareti EinfluB. 
Die Eigenschaft fand sich aber bei dunnem Cr6pe hiiufiger ais bdi dickerem. — 
Gelbe Farbę von Crepe wird hauptsitchltch durch gelben Latex bedingt u. nimmt 
beim Erwarmen im Trockenhause floch deutlich zu; weiBeń CrGpe erhalt man nur 
Taei k. Trocknen. Verdiinnungsgrad des Latex, Sowie Hohfe des Zusatzes yon 
NaHSOj sind ohne EinfluB. Im Aussehen erscheint diinner Crepe weifier ais 
-dicker. (Archief Rubbercultuur Nederland-Indie 8. 851—57. 858—60. 1924. 
Buitenzorg.) G ro s z fe ld .

F. Kirchłiof und A. Wagner, Uber den Einflufi anorganischer und organischer 
Vulkani8ation8beschleUniger auf die Eigentemperatur von Gummimischungen wahrend 
der Vulkanisation. Auf Grund der angestellten Verss. Uber die reaktionstherm. oder 
beschleunigende Wrkg. der wichtigsten Vulkanisationsbeschleuniger (PbO, Pb02, 
PbjO^, ZnO, Sb,S4, MgO, CaO, Na.20 2 ii. a.) gelangten Yff. zu folgenden SchlUssen: 
Es besteht im allgemeinen ein deutlicher Zusammenhang zwischen therin. Wrkg. u. 
dabei erzieltem Vulkanisationskoeffliienten der Mischungcin, u. zwar kann behauptet 
werden, daB in erster Linie ProportionalitSt zwischen beiden besteht. Bei PbO ist 
die therm. Wrkg. ziemlich gut aus der stark exotherm yerliufenden Umwandlung 
des PbO in PbS zu erklaren. Ebenso dUrfte dies bei anderen leicht mit S reagierenden 
Stoffen (wie NaD,, PbOs, Pb30 4 u. a.) der Fali sein. Bei den Alkalien, sowie bei CaO 
'u. MgO kommt bereits die stark bas. Natur dieser Stoffe auf die inittelbare oder
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unmittelbare Aktiyierung des reaktionstriigen S8-Molekiils in betracht. ZnO, das am 
sehwiichstcn wirkt, wenigstens wenn kunstliche organ. Beschleuniger fehlen, zeigt 
auch nur geringe Beschleunigung. Die beschleunigende Wrkg. aller untersuchten. 
Oryde ist stark yom Harzgehalte des yerwendeten Rohgummis abhiingig. Deshalb 
ist ein groBer Teil der Wrkg. auf dieJWechselwrkg. zwischen Kautschukharz, S u> 
Metalloxyd zu beziehen. Bei Mischungen mit hohen Zusiitzen an ZnO u. Sb2S4 
scheint die groBe aktiye OberflSche dieser Stoffe eine die Vulkanisation befordernde 
Wrkg. auszuuben. (Gumini-Ztg. 39. 537—40. 572—76. Wimpassing u. Steyr.) ROh l e .

James Kirkwood, Einige Schioierigkeiten bei der Herstellung von Kautschuk- 
waren. Schwierigkeiten bei der Herst. von Gegenstiinden aus Kautschuk treten- 
hauptsiichlich auf beim Mischen („Anbrennen" der Mischung auf der Walze), bei 
der Konfektionierung u. beim Vulkanisieren. Luftblasen u. harte Stellen oder 
nicht genugend plastisierte Mischung liefern beim Kalandern ungleichmiiBige Prodd.- 
ebenso nachtragliches Schrumpfen der Mischungen. Durch Behandeln mit sd. W. 
oder durch Legen auf h. Platten lfiBt sich letzter Obelstand yermeiden. Wird in, 
Yulkanisierpfannen yulkanisiert, so kommt es vor, daB die Waren schlecht yulkani- 
siert sind, wegen zu niedriger Temp. infolge zu geringer Stromungsgeschwindigkeit. 
Vf. empfiehlt lieber nach Temp. statt nach Druck zu yulkanisieren. Werden die 
Waren poroś, so liegt diese Erscheinung entweder an feuchtem Rohmaterial oder 
an Luftblasen in der Mischung. Diese entfernt man durch Eintauchen der fertig 
yulkanisierten Ware in ein Losungsm. u. kurzes Anheizen in der Form unter der 
Presse. Bei farbigen Waren, die Ultramarin oder Okerfarben enthalten, treten 
haufig miBfarbige Prodd. auf. Lich tein wrkg.? a t elit mitunter die urspriingliche Farbę 
wieder her. Gleichbleibende Qualitat des BeschlSiinigers u. richtig abgestimmte 
Mischung ist notig, bei p-Nitrosodimethylanilin empfiehlt es sich, die Mischungen,

• mit diesem Beschleuniger getrennt von allen anderen zu lialten (AnfUrben). Beim. 
Vulkanisieren mit direktem Dampf soli man die Waren so mit einem Tuch.be- 
decken, daB der Dampf ungehindert an die Waren herankommen kann, Wasser- 
tropfen aber mit Sicherheit aufgefangen werden. ScblieBlich gibt Vf. Winkę fiir 
Herst. u. Verwendung yon KautschukfuBbodenbelag. (India Rubber Joum. 69. 
535—39.) E v ers .

J .  Schilthuis, Uber das Imprdgnie>-en von Baumwollgarnen -und Geweben mit 
KauUchukmilćh (.Eubberlatex). Yerss. zur Ausfindigmachung der besten Methode, 
um Garnę u. Gewebe aus Baumwolle mit Latex zu impriignieren, haben ergeben, 
daB ungebleichte Gewebe ungleichmaBig befeuchtet werden. Durch Behandeln mit 
yerd. Alkali im Autoklayen bei 125° („ B e u c h e n 1-) wird die wachsartige Kutikula 
der Baumwollfaser entfernt, u. die so priiparierten Gewebe nehmen Latex bedeutend 
besser auf. •

Aus Latex wird yon den yorbehandelten Geweben mehr Kautschuk auf- 
genommen ais aus Kautschuklsgg. Das liegt an dem hoheren Kautsehukgehalt u  ̂
der geringeren Yiscositat des Latex. Die Aufnahme yon Kautschuk wird gemessen 
durch die Zunahme des scheinbaren D. u. durch Gewichtszunahme der Proben. Die- 
mechan. Eigenschaften, ReiBfestigkeit u. Dehnung, der Gewebe andern sich durch. 
die Kautschukaufnahme sehr wenig. Die mit Kautschuk impragnierten Gewebe 
reiBen beim ZerreiByerss. iiber die ganze Lange, wShrend bei den unbeliandelten 
Geweben die Fasem einzeln brechen. Die Durchlassigkeit fur W. ist bei den 
im prSgnierten Geweben erheblich yermindert. SchlieBlich wurde festgestellt, daB- 
die Haftung von imprSgnierten Geweben an yulkanisiertem Kautschuk bedeutend 
besser ist ais die Haftfestigkeit des Vulkanisats an unbehandelten Geweben. 
(Gummi-Ztg. 39. 958—960. Delft, Reichsfaserforschungsinst.) E v ers .

J. M. Bierer und C. C. Davis, Ein praktisćher Kautschukpriifcr zur Oxydation, 
unter Druck. Die Yerss. der Yff. ergaben, daB yulkanisierter Kautschuk beim Be-
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handeln mit trocknem O, bei einem Druck von ca. 300 Pfund je Quadratzoll u. 
einer Temp. von 50—60° in 16—24 Stdn. die gleichen Veriinderungen erleidet wie 
beim Lagern unter n. Verhaltnissen in mehreren Jahren. Die Osydationsprodd. 
eind in beiden Fallen die gleichen, wie sich durch Extraktion mit Aceton nach- 
weisen lieB. In Ggw. von W. war die Druckosydation bedeutend geringer, wie 
sich ja  auch Kautschuk in W. besser halt ais an trockner Luft. Ahnlich yerhalten 
sich Antioxydationsmittel. H2SO( , Mn- u. Cu-Yerbb. erhohen die Oxydation in 
beiden Fallen gewaltig. Ein prakt. App. zur Ausfuhrung der Best. ist ausfuhrlich 
beschrieben. Er besteht aus einer Art Calorimeterbombe, welche in geeignetem 
Ofen auf die gewiinschte Temp. erhitzt werden kann. (Ind. and Engin. Chem. 16. 
711—17. 1924. Boston [Mass.].) G rim m e .

The Goodyear Tire & Rubber Company, Akron, Ohio, V. St. A., Yulkani- 
sieren von Kaułschukgemisclien. (D. R. P. 412259 KI. 39b vom 30/9. 1920, ausg. 
17/4. 1925. A. Prior. 10/11. 1919. — C. 1921. II. 133.) F ranz.

Skandinayiska Gummiaktiebolaget, Viskafors, Schweden, Herstellung von 
gepragłen Formen aus uulkanisiertem Oummi. Auf eine unyulkanisierte Platte aus 
Hartkautscliukmasse wird ein Testilmodell aufgepreBt, der Ilartkautschuk yulkanisiert 
u. das Textilmodell durch Erhitzen, Carbonisieren, Behandeln mit einer Saure usw. 
zerstort u. von der Hartkautschukform entfernt; die so erhaltene Form eignet sich 
besonders zur Herst. von Decken, Teppichen aus Weichkautschukmassen. (Oe. P. 
99311 vom 8/11. 1923, ausg. 25/2. 1925. Schwed. Prior. 29/11. 1922.) F ra n z .

Heinrich H. "Warmund. Berlin-Charlottenburg, Masse zum selbsttaligen Yer- 
schliefien von Kaułschukluftreifen und zum Konsemieren von Kautschukgegenstanden. 
Man vermischt Sulfitcelluloseablauge von 30—40° Bć mit Gummi arabicum oder 
einem Shnlichen StofF u. Talkum. (N. P. 39303 vom 22/8. 1922, ausg. 14/7. 1924.
D. Prior. 22/8. 1&21.) F ranz.

X m , Atherische Ole; Rieehstoffe.
Em il von Skramlik, Die physiologische Charakłeristik von riechenden Stoffen. 

Bei dem Vers., ais reine Rieehstoffe die abzusondern, die nur auf den Olfaktorius 
wirken, ist besonders erschwerend, daB Geruchsempfindungen mit Empfindungen 
aus benachbarten Sinnesgebieten zu einer Einheit verschmelzen, die sich phys. nicht 
in ihre Bestandteile zerlegen laBt. Die Begleitempfindungen sind nur da, wo sie 
stark heryortreten, leicht nachzuweisen, z. B. bei Eg. u. Menthol die Stichschmerz- 
u. die Kaiteempfindung. Zur Feststellung reiner Geruchsempfindungen diente 
zunachst die sogenannte Ortsbestimmung, oder die Aufgabe anzugeben, auf welcher 
Seite der Nase ein riechender Stoff dargeboten wird. Die Verss. lassen wahrscheinlich 
erscheinen, daB dann eine r e ine  G e r u c h s e m p f i n d u n g  yorliegt, wenn eine 
Lokalisation nicht moglich ist.

Vf. hat, um wirklich reine Geruchskomponentcn zu erhalten, aus 200 unter- 
suchten Korpein 50 nicht lokalisierbare ausgesucht u. aus diesen wiederum 20 
abgesondert, bei denen eine Einw. auf benachbarte Sinneswerkzeuge, wenn auch 
zunachst nicht nachweisbar, so doch sehr wahrscheinlich ist, da Unterdriickungs- 
erscheinungen auftreten konnen, indem nicht nur innerhalb eines Sinnesgebietes, 
sondern auch aus yerschiedenen ein stiirkerer Reiz einen schwacheren unterdriicken 
kańh. Die Begleitempfindungen sind die suBe u. saure Geschmacksempfindung, die 
Kaite- u. WBrmeempfindung, u. die Schmerz- speziell die Stichschmerzempfindung. 
Die Empfindung8komplexe, die durch einen einheitlichen Korper heryorgerufen 
werden, lassen sich nicht durch andere Stoffe mit Teilwrkgg. rekonstruieren; die 
Teilwrkgg. werden dann nicht glcichzeitig, sondem nacheinander ausgelost. Zur 
Ermittlung der reinen Geruchskomponenten, welche sich unter den beyorzugten
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40—50 Korpern, bei denon eine Nebenwrkg. auf benachbarte Sinne nicht bemerkbar 
iat, befinden miiaaen, hat Vf. den Erfolg der gleichzeitigen Einw. zweier u. mehrerer 
Geruchsreize studiert.

Zu den Yeraa. wurden 10 Stoffe verwandt: Anethol, Benzylacetat, Capronsaure, 
Canon, Oitrąl, Jonon, Limonen, Linalool, Pinen, Skatol. Die Miachung erfolgte in 
besondera konstruierten MeBgefiiBen aua Glas in gasformigem Zustande, die prin- 
zipiellen Ergebni8ac wurden graph. dargeatellt. Beim Miacben zweier oder mehrerer 
Riechstoffe konnen verachiedene Mi8cbungabereiche festgeatellt werden; innerhalb 
dereń je nach dem Verhaltnia bestimmte Geruchseffckte auftreten. Bei sukzeasiyem 
Zugeben einea RiechatofFea zu einem zweiten, lierracht zuniichat der zweite vor u. 
unterdriickt den eraten, (Unterdriickungsbereich); aodann tritt bei weiterem Zusatz 
des eraten ein Mischungsyerhaltnis ein, bei dem zuerst der stiirker vertretene, nach 
dem Abklingen dieaea der achwacher vertretene Korper heryortritt, wiihrend beide 
gleichzeitig auch selbst ainnlich yerUndert aind (Geruchafolge); es folgt ein Miachungs- 
bereich, in dem weder die eine noch die andere Qualitat im Vordergrund steht u. 
beide Komponenten atreng nebeneinander beatehen u. geruchlich nach Belieben 
festzustellen aind (Nebeneinander). Unter beatimmten Verhaltniaaen ist hier die 
Durchflechtung aber ao innig, daB eine Verachmelzung eintritt, die ala neuartige 
Qualitat empfunden wird u. nur schwer in ihre Bestandteile zerlegt werden kann. 
Zur Unters. von Gemischen von 4 RiechatofFea wurden nur Fil. yerwandt: auBer 
einigen der sclion angcfiihrten Carvacrol, Eugmol, Geraniol, Terpineol u. Zimtalkohol. 
Nach den Unterss. dea Vf. charakterisicren sich die riechenden Stoffe physiolog. 
dadurcli, daB die Mehrzahl nicht reine Geruchsempfindungeu hervorrufen, sondern 
einen Empfindungskomplex aus yerschiedenen Sinnesgebieten, die zu einer Einheit 
yerschmelzen. Jeder reine Riechstoff erzeugt eine eigene Geruchsąualitat, die ais 
Komponente dieses Sinneswerkzeuga zu betracliten iat. Die Zahl dieaer Komponenten 
ist mindestens 50. Durch wechselnde Beteiligung anderer Sinne, sowie yerscliieden- 
artigste Abstufung der Intensitiit kann man sich schon eine selir groBc Zahl der 
bekannten Empfindungakomplexe aus diesen 50 reinen Geruchskomponenten ent- 
atanden denken. Jede Klassifikation der Geruche unterliegt daher yollig der 
Willkiir u. hat wenig Wert. Die Geruchaąualitaten konnen eindeutig nur durch 
die chem. Namen der 8ie erzeugenden Korper yerzeichnct werden. (Naturwiaaen- 
schaften 12. 813—24. 1924. Freiburg i. B.) E llm er .

H einrich  T rillich , Uber die Bestimmung des Begriffs „Terpentinol“. (Vgl. 
Mo r g en ster n , Ztachr. f. angew. Ch. 37. 644; C. 1924. II. 2090.) Prodd., die 
durch Hochhitze oder Hochdruck entatanden aind, diirfen nicht „Terpen tinol“ ge- 
nannt werden. Kienol ais „Terpentinol nach Muater" anzubieten, yerstoBt gegen 
Treu u. Glauben. Vf. teilt Gegenyorachliige fiir die Begriffsbest. mit. (Ztschr. f. 
angew. Ch. 38. 364—67. Miinchen.) J ung .

Ernest J . Parry, Die Sandelholzole. Das hinsichtlich des Duftes feinste Ó1 ist 
daa von Santalum album stammende ostind. Sandelholzol, dessen Gehalt an Sesqui- 
terpenalkoholen mindeatens 90%, ais Santalol berechnet, betragen muB. D. 0,973 
bis 0,985, a D =  —14 bia —22°, nD =  1,5054—1,5095, SZ. 0,5—5, Eaterzalil =  4 
bia 18, A. (ais Santalol) 90—96%. Den nachsthohen Handelswert hat das aua 
Fusanus apicatua gewonnene 01, daa oft ala schwer nachweisbares Verschnittmittel 
des ostind. Olea benutzt wird. Zus. u. Eigenschaften mehrerer anderer Sandelholz
ole sind weiterhin beschrieben. (La Parfumerie modernę 18. 25—30.) H e l l e r .

— , Neues Ol aus Neu-Caledonia. Ein durch Deat. einer mit Araucaria Cookii 
nahe yerwandten Art erhaltenea ath. Ol von rotlicher Farbę besaB D.l5,5 0,960 bis
0,9684, [«]„ =  —f-6,9, nBW =  1,5131—1,5181, Esterzahl 64,5—92,15, nach Acety- 
lierung 171,54—207,28. L. in 70%ig. A. 1 : 1,4—1,6. Bestandteile: ein Geraniol- 
ester einer noch nicht identifizierten Siiure (F. 183—184°), ferner Eudesmol
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(F. 79—80° Cot]DJ<> — -(-37,79), wahrscheinlich auch Eudesmen, l°/0 noch nicht iden- 
tifiziertcr Phenole. (Perfumery Essent. Oil Record 16. 3.) H e l l e r .

F. B. Hofmann und A rnt K ohlrausch, Bestimmung von Geruehsscliwellen. 
Beschreibung eines Kiećhmessers fiir absol. Werte, bei dem nicht von wSgbaren 
Riechstoffmengen, sondern von einem durch den Dampfdruck definierten gesiitt. 
Riechgasluftgemisch ausgegangen wird. (Biochem. Ztschr. 156. 287 — 94. Berlin, 
Physiol. Inst.) W o l ff .

Greorges Lacoche, Frankreich, JEinverleibung von Parfums in bartę Stoffe me 
Marmor, Alabaster usw. Man mischt ein Pulver mit dem ather. 01, reibt es mit W. 
an u. schmiert die M. in in den harten Stoffen vorgesehene Hohlungen. (F. P. 
581773 vom 24/8. 1923, ausg. 5/12. 1924.) K au sch .

XV. Garungsgewerbe.
M. Grlaubitz, Salpetergarung. Sie wird hervorgerufen durch Bacillus mega- 

terioides, zu den Heubacillen gehorig, der Nitrate zu Nitriten vergiirt u. lange Zeit 
Kochtemp. vertragt. Sie tritt in Maischeproben in Brennereien nur selten auf; 
geschieht es jedoch, so ist eine sehr grundliche Reinigung u. Desinfektion des 
Betriebes erforderlich; die Melasse selbst ist mit H2SO< so weit ais zulassig an- 
zusauern u. langere Zeit zu kochen. (Brennnereiztg. 41. 145. Inst. f. Garungs
gewerbe, biolog. Lab.) RttHLE.

Herbert William Southgate, Die Wirkung der Garung auf den Gehalt der 
Wiirze an wasserlijslichem Yitamin. Es werden die Angaben von E ykm an , 
H o o g e n h u y z e  u .  D e r k s  (Journ. Biol. Chem. 50. 311; C. 1922. I. 1082) bestatigt, 
daB daa wasserlosliclie wachstumsfordernde Yitamin B beim Wachsen von Hefe in 
Bierwurze quantitativ von der H efe aufgenommen wird. Die Hefezelle selbst bildet 
wahrend ihres Wachstums kein Vitamin B, dagegen verbraucht sie etwas von dem 
aufgenommenen Yitamin. Die Tatsache, daB im Bier nur ein Bruchteil des im 
Malz yorhandenen Vitamins wiedergefunden wird, wird so in der Hauptsache erklart. 
(Biochemical Journ. 18. 1248—51. 1924. Sheffield, Univ.) H esse .

E. R. Moritz, Uber die Bedeutung der Infektion vor dem Wiirzekochen. Wurze- 
reste in Leitungen usw. sind ein besonders gunstiger, leicht assimilierbarer NSthr- 
boden fiir Bakterien, die nach dem Kochen in die Wiirze oder in das Bier gelangen. 
Ihre Schadlichkeit wird auch durch das Kochen der Wiirze nicht herabgemindert. 
(Journ. Inst. of Brewing 31. 139; Wchschr. f. Brauerei 42. 89—90,) H esse .

Heinrich Liiera und Geza Opekar, Uber die Stoffwechselprodukte der Hefe- 
garung in Abhangigkeit von Passe und Lagerung. Untersucht wurde bei konstant 
zusammengesetzter Nahrlsg. der EinfluB der Hefenrasse auf B. der hoheren Alkohole, 
Sauren u. Ester; gleichzeitig wurden Vermehrung der Hefe, Yergarungsgrad usw. 
bcobachtet. Durch Unters. der Garansatze zu yersehiedenen Zeiten wurde der 
EinfluB der Lagerung untersucht. — Zur Best. der fluchtigen Sauren u. Ester wurde 
die Methode von W in d is c h , R e im e rs  u .  H ir s c h b r u c h  (Wchschr. f. Brauerei 32. 
1; C. 1915. I. 513) etwas abgeańdert; man dampft eine (nach Abkuhlen auf 0® gc- 
wogene u. dann von C03 befreite) Bierprobe bei 50—70 mm zur Sirupdicke ein; 
das Destillat f&ngt man in zwei Vorlagen auf, dereń zweite 30 ccm auf —10 bis 
—12° gekuhlten A. enthalt, titriert in den vereinigten Destillaten mit ł/ioo'n> NaOH 
u. Phenolphthalein, verseift mit uberschiissiger Lauge u. titriert mit Siiure zuriick. ■— 
Die Best. der hoheren Alkohole erfolgte nach einer Verbesserung der Methode von 
F e l l e n b e r g  (Schweiz. Mitt. a. d. Gebiet d. Lebensmittelunters. 1. 311 [1910]) durch 
colorimetr. Vergleieh der beim Versctzen der Lsg. mit Salieylaldehyd u. konz. HsSOł 
erhaltenen roten Farbung mit Standardlsgg. — Es wurde gefunden, daB die unter- 
suchten 12 Heferassen, unter denen wilde Hefen, ober- u. untergarige Bierhefen
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u. verschłedene Weinhefen waren, erhebliche Unterschiede zeigten. Die B. yon 
Alkoholon (berechnet ais Amylalkohol) schwankte zwischen 4—19 mg je 100 ccm; 
ihre Entstehung fiillt hauptsiichlich in die erste Giirperiode u. wird durch ungiłnstige 
Lebensbedingungen gefordert; bei der Nachgarung yermehrt sich ihre Menge um
3—5 mg, u. zwar um so stSrker, je stSrker die Nachgarung ist. — Die wahrend 
der Hauptgarung entstandenen fliichtigen Ester entsprechen einer VZ. von 2,3 bis 
9,9 ccm 7ioo"n- NaOH in 100 ccm Bier. Am meisten Ester bildet die (wilde) Hefe 
Willia, dann folgen die Weinhefen u. schlieBlich die Kulturhefen. Wahrend der 
Lagerung nimmt der Estergehalt um 50—300% zui u- zwar dort am meisten, wo 
nach der Hauptgarung am wenigsten yorhanden war. Die Bierester scheinen aus
2 Arten zu bestelien: 1. aus Jungbouąuetstoffen (Ester, Acetale, Aldehyde), die in- 
folge ihrer Fliichtigkeit wahrend der Lagerung yerschwinden; 2. aus den eigent- 
lichen Estern, die sich aus in der Nahrlsg. yorhandenen Substanzen wHhrend Garung 
u. Lagerung langsam bilden. Die mangelhafte Bekommlichkeit der Jungbiere wird 
auf die bei Lagerung oder dem Nathanyerf. yerschwindenden Jungbouąuetstoffe 
zuriickgefiihrt. — Alle die Reifung des Bieres bedingenden Faktoren, mit Ausnahme 
des Gehaltes an fliichtigen Estern, werden durch das Nathanyerf. in gleicher Weise 
beeinfluBt wie durch eine mehrwoehentliche Lagerung. Der Estergehalt erffihrt 
beim Nathanbier eine Abnahme, wahrend bei n. Bieren eine Zunahme stattfindet. 
In 20 bez w. 13 Jahre alten pasteurisierten Bieren wurden mehr fluchtige Sauren u. 
ein hoher Gehalt an formoltitrierbarem N gefunden. Eine Zunahme an Estern u. 
Alkoholen findet bei langer Lagerung nicht mehr statt, was auf das Fehlen der 
betr. Enzyme zuriickgefiihrt wird. (Wchschr. f. Brauerei 4 2 . 49 — 52. 55 — 57. 
Miinchen, Techn. Hochsch.) ' ' '  H e s s e .

A. Chaston Chapman, Die He fen: Ein Kapitel aus der Wissenschaft des Mikro- 
skops. Zusammenfassende Erorterung der Entw. der Lehre von den Hefen u. ihrer 
Wirksamkeit bei der Garung. (Brewers Journ. 61. 91—96.) R O h le .

Staiger, Zusammensiellung von Untersuchungsverfahren fiir Prefihefe. Angabe 
der Verff. (Brennereiztg. 41. 155. 167.) R&HLE.

A. Chaston Capman, Die konservierenden Eigenschaften des Hopfens. (Auszug.) 
Vf. erortert an Hand eigner Verss. die Einw. k. Lagerung sowie die Einw. der 
Luft auf die Zus. des Hopfens, u. ferner die Loslichkeit der konseryierenden 
Stoffe u. dereń Ausziehbarkeit aus dem Hopfen durch einstdg. Kochen des Hopfens. 
(Journ. Inst. Brewing 31. 13; Brewers Journ. 61. 89—90.) ROh l e .

Friedrich Huth, Die Priifung der Brannt- und Edclbranntweine. Zusammen
fassende Darst. der einschlagigen Bestimmungen. (Brennereiztg. 4 2 . 56.) H e s s e .

Chr. Jtask, Uber den Einflufi der Garung sfiihrung auf Schaumhaltigkeit, Kohlen- 
sduregehalt und Haltbarkeit des Bieres. Mit der friilier (Wchschr. f. Brauerei 4 2 .  
76; C. 1925 . I. 2344) beschriebenen Schaumprobe stellte der Vf. fest, daB die 
Schaumhaltigkeit eines Bieres durch den Yerlauf der Garung u. besonders der 
Nachgarung mehr ais bisher angenommen wurde, beeinfluBt wird. Zu rasch ver- 
laufende Garung yerschlechtert die Schaumhaltigkeit Auf die Nachgarung von 
groBtem EinfluB ist, daB das Bier beim Schlauchen richtige Temp., richtiges spez. 
Gew. u. genugende Lauterkeit hat. Die Nachgarung muB yiel langsamer ais die 
Hauptgarung yerlaufen; dabei soli die Gargeschwindigkeit gleichmaBig abnehmen. 
Je besser die Endyergarung ist, desto besser ist auch die Schaumhaltigkeit. Alle 
ubrigen prakt. Anweisungen mussen im Original nachgelesen werden. (Wchschr. 
f. Brauerei 4 2 . 79—81. 85—87. Stockholm, Miinchens Bryggerie.) H e ss e .

J. L. Chelle, Benzoesdure und Salicylsaure in normalen Weinen. In n. Weinen 
konnen Benzoesfiure u. Salicylsaure, entstanden durch Desaminierung yon Protein- 
spaltprodd., entsprechend einer Rk. yon etwa bis zu 20 mg/ł yorkommen. (Ann. 
des Falsifications 18. 134—48. Bordeaux, Uniy.) G r o s z f e l d .
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F. Martinotti und E. Garino-Canina, Herstellung von Scliaumioeinen aus ver- 
schiedenen Arten piemonlesischcr Trauben. Die piemontesischen Trauben eignen 
sich unter Einhaltung gewisser VorsichtsmaBregeln gut zur Herst. yon Schaum- 
weinen. (Staz. sperim. agrar. ital. 57 . 379—93. 1924. Asti.) G r im m e .

A. Widmer und 0. Kalberer, Untersuchungcn iiber das Adsorptionsvcrmogen 
fur Farb-, Gerueli- und Geschmacksto/fe verschiedener Kohlesorten bei W  ein, Obst- 
wein und Branntwein unter besonderer Beriicksiehtigung des Weineponits. Ais 
MaBstab der Wrkg. der untersuchten Kohlesorten wurde die Anzahl »/200 ccm 
Methylenblaulsg. angenommen, die yon 1 g Kohle entfarbt wurde. Es waren dies 
in ccm bei Lindenholz kohle 6,2 dsgl. gegliiht 12,2, Knochenkohle (Kahlbaum) 19,7, 
Weineponit (Akt.-Ges. f. Mineralolind.'Abt. chem. Werke Stockerau, Wien) 44,9 u. 
Tierkohle (Be n d e r  u. H o bein ) 51,5 ccm. Die gleiche Reihenfolge wurde bei 
Unters. zweier tieffarbiger Weine erhalten. Vff. folgern aus ihren Unterss., daB 
es moglich ist, die Qualitat einer Kohlesorte in bezug auf ihre Eignung fur die 
Behandlung der Weine auf Grund ihres Adsorptionsyermogens fur Methylenblaulsg. 
zu beurteilen. "(Biandw. Jahrb. d. Schweiz 38. 664—66. 1924.) B e r ju .

H. Miiller-Thurgau und A. Oaterwalder, Uber den Ein fiu fs von Reinhefe, 
Prefihefe, Ammoniumsulfat und schwefliger Saure auf die Reinheit der Garung in 
Obstweinen in Fassem. Infolge des geringen N-Gehaltes der Obstsafte war das 
Wachstum der Reinhefe „Wadenswil" gehemmt u. konnten die Milchsaurebakterien 
zu wirken beginnen, bevor die Garung beendigt war. B ei Ggw. von 20 g (NHJ.SO., 
pro hl yerlief die Garung schneller u. war infolgedessen der Obstwein nach Be- 
endigung der Garung gesund. Nach Zusatz von PreBhefe wurde bei Ggw. yon 
(NH,)2SO., die anfangs beschleunigte Garung durch eine friihzeitig einsetzende 
Baktericntiitigkeit gehemmt u. durch die mit der PreBhefe eingefiihrten Milch
saurebakterien auch der Milchsaurestich des Obstweines gefordert; auch zeigten 
die mit PreBhefe yergorenen Obstweine einen fremdartigen unreinen Geschmack. 
Die ungeniigende Wrkg. der SO, ist darauf zuriickzufiihren, daB die eingebrachte 
S08 durch den in den SSften teigiger Birnen reichlich yorkommenden Acetaldehyd 
sofort gebunden u. unwirksam gemacht wird. (Landw. Jahrb. d. Schweiz 38. 
644—52. 1924.) B e r ju .

A. Widmer, Entsauerungsversuch von stichigem Obstwein im Groficn zu Brenn- 
zwecken. Beschreibung eines Entsiiuerungsvers. unter Anwendung von Ca(OH)2 
an Stelle von CaCOs oder Na,C03. (Landw. Jahrb. der Schweiz 38. 672—73.
1924.) B e r ju .

H. Muller-Thurgau und A. Osterwalder, Weitere Untersuchungeti iiber den 
Einflufi dei- Temperatur au f die Reinheit der Obstweingarung. Bei Verss. durch 
Zusatz von (NH4)8S04 u. Reinhefe die Garung eines aus iiberreifen Birnen gewonnen 
Saftes reiner zu gestalten, wurde bei allen Tempp. zwisehen 6 u. 34° durch diese 
Zusatze die Garung wesentlich beschleunigt u. der Gehalt der Obstweine an 
fliichtigen Sauren u. Mannit yermindert. Der Milchsauregehalt in den Obstweinen 
wurde durch diese Zusatze nicht beeinfluBt. Hohe Gartempp. forderten die Entw. 
der Milchsaurebakterien in noch hoherem Grade ais die Alkoholhefen. (Landw. 
Jahrb. d. Schweiz 38. 639—44. 1924.) B e r ju .

P. W iegleb, Der Zucker- und Sduregehalt bei der Obstweinbereitung. Zusammen-
fassende kurze Betrachtung der Zus. der Obstsafte im Hinblick auf die Bedeutung 
der Zus. fiir die Obstweinbereitung. (Konseryen-Ind. 12. 159—60.) RUh l e .

F. Luchaćek und Źila, Die Methode der Bestimmung der diastatischen Kr aft 
von Malzextrakten. Nach Besprechung der Wrkg. diastat. Malzextrakte beim Ent- 
schlichten, wobei mehr Wert auf das Verfliissigungsyerm6gen ais auf das Ver- 
zuckerungayermogen zu legen ist, yergleichen die Vff. die Methoden yon P ollak 
(Ber. V. Int. KongreB f. Chemie 3. 581 [1903]) u. yon W in d isc h  u. K olbach
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(Wchschr. f. Braucrei 39. 225; C. 1922. II. 46) zur Best. der Yerzuckerungsfiihig- 
keit. Nach der Methode yon P o lla k  erhiilt man Ergebnisse, die der Praxis im 
GroBen u. Ganzen entsprechen. Fur sehr genaue Bestst. ist die Methode nicht 
geeignet. Gegeniiber der Methode W in d is c h  erhiilt man nach P o lla k  etwa 25mal 
hohere Werte; dies beruht auf der lOmal hoheren Einheit, der Yerwendung yon 
Arrowrootstiirke durch P o lla k  anstatt loslicher Stiirke u. der fiir Malzdiastase 
giinstigeren Temp. (37,5° statt 20°); der letztere Umstand bedingt eine etwa zwei- 
fache Erhohung der Werte. Vif. schlagen vor, die Diastase nach WlNDISCH zu 
beatimmen, jedoch mit der Abiinderung, daB bei 37,5° gearbeitet wird u. stets 
1%'g- Lsgg. der Extrakte zur Unters. gelangen; die Osydation der gebildeten 
Maltose mit Hypojodit soli wiihrend 30 Min. bei 20° erfolgen; die Wrkg. soli auf 
1000 g Extrakt berechnet werden. — Die Wrkg. der Malzdiastase wiichst mit 
steigender Yerdiinnung. (Wchschr. f. Brauerei 42. 77—78. 81—83. 87—89. Briinn, 
Techn. Hochsch.) H e s s e .

A. Jodlbauer, Die Siufen- bezw. Formoltitration. Ein Beilrag zu ihrer Durch- 
fuhrung. Sie liefert wichtige AufschlUsse fiir die Begutachtung yon Malzen, Wiirzen 
u. Bieren, gestattet zusammen mit den iibrigen Ergebnissen der Malzanalyse einen, 
tieferen Einblick in die enzymat. Abbauyerhaltnisse eines Malzes, u. zeigt femer in 
Verb. mit der Best. der Konz. der H-Ionen, ob bei der Verarbeitung eines Malzes 
im Sudhause dem enzymat Abbaue der organ. P30 5-Verbb. u. Proteinstoffe ge- 
niigend Rechnung getragen worden ist, u. ob die entstehende Wiirze unter n. Ver- 
haltnissen ein Bier mit der notigen Aciditiit liefert. Endlich gibt diese Analyse 
bei Wttrzcn u. Bieren auch noch einen Oberblick iiber die yorhandenen Mengen 
an Puffersubstanzen (primiire u. sekundUre Phospłrate, Aminosiiuren), die in der 
Hauptsache die Aciditiit yon-Wiirzen u. Bieren bedingen. Aus dem Grunde be- 
spricht Vf. zusammenfassend die Stufen- u. Formoltitration, u. zwar die theoret 
Grundlagen, die Herst der Lsgg., die Ausfiihrung mit Hilfe des Acidimeters bei 
Wiirzen, Bier, Malz u. Gerste, u. die Berechnung der Analyse an einem Beispiele. 
(Allg. Ztschr. f. Bierbrauerei u. Malzfabr. 53. 1—4. 13—16. 23—25.) R U h le .

C. von der Heide, Z/ur'Besłimmung des Kupfers und des Zinks im Weine. 
Ferrocyankalium schliigt in Ggw. yon Tannin u. Gelatine Cu u. Zn ąuantitatiy 
nieder. Der Nd. wird yerascht, mit verd. H2S04 gel., Cu mit HsS gefiillt u. nach 
dem Gliihen alB CuO gewogen. Das Filtrat yon CuS wird mit NH4OH neutralisiert
u. Zn mit H2S gefallt. ZnS kann durch einfaches Gliihen in ZnO iibergefuhrt 
werden. Vf. teilt eine Arbeitsyorschrift m it (Ztschr. f. anal. Ch. 66. 24—38. 
Geisenheim a. Rh.) J o n g .

A. Widmer und 0. Kalberer, Yersuche und TJntersuchungen beziiglich des 
Yorkommens von Starkekomern im Weintrub bei verschiedener Art der Weinherstellung 
zwecks Nachweis von Obstwein in Wein. Der Beweis eines Obstweinzusatzes zu 
Wein darf nur dann ais erbracht angesehen werden, wenn die Zahl der Stiirke- 
korner in dem Weintrub eines n. hergestellten Weines auffiillig hoch ist u. im mkr. 
Bild des Trubes neben gekanteten Einzelkornem mehrheitlich rundę Einzelkomer 
ungefiihr gleicher GroBenordnung yorherrschen, u. gleichzeitig andere morpholog. 
Elemente aus der Birnen- u. Apfelfrucht yorgefunden werden. (Landw. Jahrb. d- 
Schweiz 38. 661—64. 1924.) B e r ju .

Fleischmann Company, Ohio, iibert. yon: Raymond F. Bacon, Pittsburgh,- 
Pennsylyan., Hefe. Eine Hefeniihrlsg., die Zucker u. ais Hefenahrstoffe anorgan. 
Salze enthiilt, wird beliiftet u. ein Vitamin enthaltender Stoff zugesetzt (A. P. 
1532858 yom 31/7. 1919, ausg. 7/4. 1925.) K a u s c h .

Fleisohmann Company, Ohio, ubert von: F. M. Hildebrandt und Charles 
N. Frey, Pittsburgh, Pa., Behandlung von Hefe. Um die Backeigenschaften der
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Hefe zu verbessern u. zu erhalten, unterwirft man sie einer Giirung unter Liiftung 
in einer Zucker u. N&hrsalze, einschlieBlich Ammoniumtartrat u. Calciumphosphat, 
enthaltenden N&hrlsg., bringt sie darauf durch Erniedrigung der Temp. in eine 
Art Schlafzustand, aktm ert sie nach einiger Zeit wieder, mischt sie mit einem 
Absorptionsmittel u. trocknet die M. (A. P. 1534387 vom 5/1. 1921, ausg. 21/4.
1925.) O e l k e r .

Aage Gusmer, East Orange, N. J., V. St. A., Herstellung von Getranken. Die 
zur Herst. der Getranke dienenden Friichte, wie getrocknete Apfel u. dgl. werden 
in Breiform einer Diffusion mit W. unterworfen, das annahernd his auf den Gefrier- 
punkt abgekuhlt ist. Hierbei bleiben die EiweiB-, Starkę- u. Schleimstoffe ungelost, 
wodurch die Weiterbehandlung der Siifte wesentlich yereinfacht/wird. (A. P. 1529431 
vom 24/12. 1919, ausg. 10/3. 1925.) J O e l k e r .

Henry C. Parker, Chicago, BI., Sattigen von Getranken u. dgl. mit Kohlen- 
saure. Man setzt der Fil. ein saures Carbonat der Alkali- oder Erdalkalimetalle u. 
eine mehrbas. Saure, z. B. Citronensaure, H3P 0 4 oder dgl. zu. (A. P. 1534806

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
F. W . Sperr, jr., Absorption von Schwefelwasserstoff. Bei dem bereits in 25 

amerikan. Anlagen angewandten Yerf. wird ais Absorptionsmittel eine yerd. Lsg. 
von Na^CO-j (1—3%ig.) benutzt. Der turmartige App. besteht aus zwei Abteilungen; 
in der oberen I  wird absorbiert, in der unteren II regeneriert. Das Gas geht 
durch I, wo es mit der Na^COa-Lsg. gewaschen wird. Diese Lsg. flieBt nach II, 
wo Luft eingeblasen wird. Die Luft treibt den H2S aus u. die regenerierte Lsg. 
wird nach I zuruckgepumpt. Der ganze Betrieb ist kontinuierlich u. automat., u. 
erfordert sehr wenig Bedicnung. Der ganze Vorgang besteht aus zwei reyersiblen Rkk.: 

HsS +  Na2C03- NaHS +  NaHCOs; C02 +  H20  +  Na^CO^ 2NaHCOs.
Diese Rkk. yerlaufen in I  yon links nach rechts, in II umgekehrt. AuBerdem 

konnen noch folgende Rkk. stattfinden:
C02 +  H .0  +  NaHS =  NaHC03 +  H2S; C02 +  H ,0  +  2 NaHS =  Na2COs +  2HsS.

Ein CberschuB an NaHC03 ist wesentlich fur die Regenerierung in II. Dieser 
UberschuB wird geliefert durch die in fast jedem kunstlichen Gas anwesende C02. 
Durch sekundSre Rkk. bilden sich Na-Thiosulfat u. Rhodannatrium. Die B. dieser 
Verbb. erfolgt relatiy langsam. — Der Verbrauch an Na^C03 bei den angewandten 
Verf. ist ca. 1 Kilo auf 8 Kilo entferntem H2S. Es lassen sich 85—90% H2S des 
zu reinigenden Gases entfernen. (Ind. and Engin. Chem. 16. 1237—39. 1924. 
Pittsburgh.) '  K. W o l f .

M. Berger, Benzol-Anreicherungs-Anlagen. Beschreibung einer Anlage zum 
Aufbessern von Mischgas mit Bzl. (Apparatebau 37. 105—6. Berlin.) J u n g .

Walter Peters, Bewertung der Braunkohle. Vf. erortert die Zus. der Braun- 
kohle. (Apparatebau 37. 109—10.) J u n g .

A. M. 0 ’Brien, Kontimtierliche Destillation von Petroleum. Beschreibung einer 
Anlage mit 8 Destillierapparaten u. Besprechung der Leistung. (Chem. Age 12.
429—30.) J u n g .

Y. Ragaz, H. PaiUard und E. Briner, Untersuchwigen iiber den Crackprozefi 
und die Chlorierwig seiner P>-odukte. Wird ein schweres Petroleumol dem Crack- 
prozefi unterworfen, so spielt sich hauptsachlich folgender Yorgang ab:

(wobei m =  a -f- p). Die dabei gebildeten gasformigen Prodd., die bisher nicht 
ausgenutzt wurden, enthalten betriichtliche Mengen ungesatt. KW-stoffe, die durch 
Cl in chlorierte KW-stoffe iibergefuhrt werden konnen. Die yorliegende Arbeit

yom 28/12. 19227'\iusg. 21/4. 1925.) Oe l k e r .



252 Hjux- B r e n n s t o f f e ; T e e r d e s t il l a t io n  u s w . 1925. n.

beschiiftigt sich mit einem amerikan. Leuchtpetroleum, Kp. 163—300°, D.2l4 0,8121, 
Jodzahl 32,6. Das Crackcn wurde in einem eisernen Rohr mit Eisenfeilspiinen ais 
Kontaktsubstanz yorgenommen. Bei einer Temp. von 650—675° war die Ausbeute 
an Olefinen am besten, 30 ccm Petroleum lieferten ca. 4 1 ungesatt. Gase, haupt- 
sachlich Athylen u. Propylen, auBerdem iiber 9 1 geaiitt. Gase u. H. Die Chlorierung 
der ungesfitt. Gase yerlief am besteń, wenn trockenes Cl in geringem tlberaehuB 
bei gewohnlicher Temp. u. im diffusen Tageslicht ohne Verwendung eines Katalysators 
direkt eingeleitet wurde. Dabei wurden ca. 57°/0 des Gases in fl. chlorierte Prodd. 
ubergefuhrt. Die zwischen 65 u. 150° sd. Anteile der letzteren (Cl-Gehalt 70—75%, 
Flammpunkt 4—36°, Viacositat bei 25° 0,00695—0,01295, D.224 1,2464—1,3963) er- 
wiesen sich ais brauclibare Losungsmm., sie losen Ole u. Fette schon in der Kalte 
sehr leicht. Ihr Herstellungspreis ist nicht hoher ais der der bekannten Cl-haltigen 
Fettlosungsmm. (Helv. chim. Acta 8. 225—29. Genf, Univ.) L in d e n b a u m .

N. D&naila. und N. Popa, Uber die Yerioertung der aromałischen Kohlemoasser- 
stoffe der Erdolfraktionen. I. Getoinnung von cc-Trinitrotoluol. Weder durch Ex- 
traktion mit fl. S02 nach dem Verf. von E d e l e a n u  noch durch pyrogenet. Dest. 
erhalt man aus den Erdolfraktionen Prodd., die ausschlieBlich aus aromat. K W - 
stoffen bestehen, sondern ebenso kompliziert zusammengesetzte Gemische von KW- 
stoffen, wie die Erdolfraktionen selbst sind. Vff. haben sich daher die direkte 
Verwertung der aromat. KW-stoffe, d. h. in der Form, wie sie in den Erdol
fraktionen entlialten sind, zum Ziel gesetzt. Die yorliegende Arbeit beschaftigt 
sich mit der Gewinnung von u - Trinitrotoluol (Trotyl) aus der Fraktion 95 bis 
125° des rohen Erdola von ArbSnasi einerseits u. der gleich sd. Fraktion eines 
mittels fl. S02 erhaltenen Benzinestraktes yon •'Bugtenari andererseits. Es hat 
sich ergeben, daB die Gewinnung aus der Erdolfraktion yorteilhafter ist ais die 
aus dem Benzinextrakt, denn im erBten Fali werden, um dieselbe Menge rohen 
Trotyls zu erhalten, 9°/0, im zweiten Fali 23,4°/0 HN03 mehr yerbraucht, ais wenn 
man yon reinem Tplu°l ausgeht. Das Kohprod. enthalt Trinitroxylol u. andere 
Yerunreinigungen u. bedarf zur yolligen Keinigung zweimaliger Krystallisation 
aus A. Ausbeute 86% des Rohprod. Es ist jedoch wahrscheinlich, daB man gleich 
ein reineres Prod. erhalten wird, wenn man die Temperaturgrenzen der Fraktion 
weiter einengt. Der nicht nitrierte Ruckstand besteht fast ganz aus gesatt. KW- 
stoffen, yon denen 5—6 Vol.-% wahrend der Nitrierung zerstort werden. (Annales 
Mines de Roumanie 8. Nr. 3. 22 Seiten. 1925. Sep. Bukarest, Univ.) L in d e n b a u m .

J. E. Shrader, Ber Elnflufi der Feuchtigkeit und Temperatur auf den Kraft- 
faktor von Transformatordl. Vf. miBt mittels einer, mit dem elektrostat. Wattmeter 
arbeitenden Methode die dielektr. Verluste, welche in Transformatorolen je nach 
dereń Vorbehandlung auftreten. Bei 3 yerschiedenen untersuchten Olen zeigt der 
Kraftfaktor bei Variierung der Spannung einen Minimalwert; die betreffenden 
Spannungswerte sind fUr die 3 Olsorten yerschieden. Bei guten Olen ist die Zu- 
nahme des Kraftfaktora im oberen Spannungsbereich nicht sehr groB. Mechan. 
Mischungen des Ols mit Wasser entmischen sich, was sich an allmahlicher Abnahme 
des Kraftfaktors bemerkbar macht; fiir niedrige Spannungen kann der Kraftfaktor 
yon gewaschenen, 3—4 Tage abgesessenen Olen geringer sein ala fur unbehandelte 
Ole, fiir hohere Spannungen hat er einen bedeutend hoheren Wert ais den fiir das 
unbehandelte Ol gemessenen. Erhohung der Temp. bewirkt yollige Entferung der 
Feuchtigkeit aus dem 01, was sich an der Verminderung des Kraftfaktors yerfolgen 
laBt; nach langerem Stehen bei Zimmertemp. hat das Ol wieder einen geringen 
Betrag von Feuchtigkeit aufgenommen. Bei langsamem Erhitzen des Ols lassen 
sich 2 Maxima unterscheiden: beim ersten wird das mechan. mit dem Ol gemischte 
W. ausgetrieben, beim zweiten die absorbierte Feuchtigkeit. (Journ. Franklin Inst 
199. 513—38.) F r a n k e n b u r g e r .
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B. Tytschinin und N. Butkow, Uber die Oxydierbarkeit der Transformatorole. 
(Vgl. Neftjanoe i slancevoe Chorzjajstvo 7. 341; C. 1925. I. 597.) Bei Verfolgung 
der 1. c. mitgeteilten Beobachtung, wonach die Reinigung des Ols mit Floridaerde 
seine Osydierbarkeit erlioht, ergab sich, daB die Reinigung mit rauehender IIsS04 
eine noch viel starkere Wrkg. hat, ais die mit Floridin. Die friiher gefundenen 
Differenzen im Verh. yerschiedener Ole riihren hauptsfichlich davon her, daB einige 
Sorten mit gewohnlicher, einige mit rauehender IL,S04 behandelt wurden. „Yer- 
unreinigung“ des mit rauehender H2S04 yorbehandelten Ols mit dem urspńinglichen 
Ol oder seineni Kerosindestillat verleiht ihm wieder seine Widerstandsfahigkeit 
gegen 0 2. — Der Sauregehalt des Ols nimmt beim Durehleiten von 0 3 znerst 
langsam, dann rasch zu u. niihert sich nach einem Wendepunkt langsam einem 
Grenzwert, der um so hoher liegt, je reiner das Ol ist. — Die Ursache der Schutz- 
wrkg., die die „Verunreinigungen“ ausuben, ist wahrscheinlich die B. von gegen 
Osydation bestftndigen Verbb. zwischen aromat. Substanzen (die von der rauchen- 
den H2S04 entfemt werden) u. den Korpern, die im reinen Ol der Oxydation an- 
heimfallen. (Neł\janoe i slancevoe Chozjajstvo 8. 38—43.) Bikerman.

R. Nowotny, Gegenwartiger Stand der Ilohimpragnierung in Nordamerika. 
Darst unter Benutzung zweier Mitteilungen von Hu NT [„Wood Preservation“ u. 
„Methods of Applying Wood Preservatives“. Madison 1923.] (Ztschr. f. angew. Ch. 
38. 377—78. Wien.) J u n g .

E. Rosenkótter, Ein neuer Gasbretmer fur industrielle Feucrungen. In dem 
Kreuzstrombrenner der Firma E u g e n  B d e g  G. m. b. H. in Essen werden Gas u. 
Luft durch 2 konzentrische Rohre eingefiihrt, das Gas durch das innenliegende 
Rohr, die Luft durćlr den iiuCeren Ringraum. Durch Leitschaufeln erhalt das Gas 
eine Linksdrehung, die Luft eine Rechtsdrehung. Hierdurch wird eine innige 
Mischung erzielt. Bei einem Verdampfungsvers. auf der Zeche Emscher-Lippe 
wurde die Feuerung mit diesen Brennern betrieben u. ein Kesselwirkungsgrad von 
78 bis 85°/0 erreicht. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 69. 302—4. Heidelberg.) N e i d h a r d t .

G\ W. Jones und W. P. Yant, Bestimmung kleiner Mengen von Petroleum- 
dampf. V£f. weisen auf einen Methan-Indicatorapp. hin, welcher die Entdeckung 
geringer Mengen von Petroleumdampf ermoglicht. IIaS wird von dem App. nicht 
indiziert. Die yon lagerndem Petroleum ausgesandten Dampfe enthalten haupt- 
sachlich KW-stoffe zwischen Athern u. Duodekan; ihre prozentuale Konz. schwankt 
zwischen Spuren bis uber 80°/0. Sind indessen die Dampfe von hoherem Mol.- 
Gew. wie Heptan, so sind ihre Mengen zu gering um bei Zimmertemp. explosive 
Gemische zu bilden. Ein Gehalt von 0,3°/o >st ftls nnterer Sicherheitsgrenzwert 
gewahlt. Yff. Beschreiben die Auwendbarkeit des App., hingegen nicht sein Prinzip. 
(Journ. Franklin Inst. 199. 559—60.) F r a n k e n b u r g e r .

XXI. Leder; GerbBtoffe.
Robert W intgen, ■rExperimentalmiter8uchmigen iiber das Wesen des Gerb- 

twrganges. I. Zusammenfassung nach W in t g e n  u. LO w e n  TH AL (Ztschr. f. physik. 
Ch. 109. 378;' Kolloid-Ztschr. 34. 289; C. 1924. II. 813. 1165). (Collegium 1924. 
457—66; Ledertechn. Rdscli. 17. 25—27. 38—40.) G e r n g r o s s .

Robert W intgen, Expcńmentaluntersuclmngen iiber das Wesen des Gerb- 
vorganges. H. (Ygl. yorst. Ref.) Im maximalc.n Fallungspunkte werden bei An- 
wendung ein u. derselben Gelatinesorte yon 1 Grammaąuiyalent kolloidem Chrom- 
oxyd immer dieselben Gelatinemengen gefallt. Dadurch laBt sich berechnen, daB 
das Aquivalentaggregatgewicht des Micellions yerschiedener guter Gelatinesorten, 
berechnet auf wasserfreie Substanz, 28500 bis 31500 betragt. Aus dem osmot. 
Druck ergibt sich nach neuerliclier Best. ein Mol.-Aggregatgewicht von 30500. So- 
mit fallen Aquivalent- u. Mol.-Aggregatgewicht^usammen, also ein Gelatineteilchen

y n .  2. 17
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tragt e ine elektr. Ladung. Vielleieht ist dies verursacht durch die Schwainmigkeit
u. leichte Zertrennbarkeit der Gelatinmicellen, die beim Auftreten selbst nur zweier 
gleicher elektr. Ladungen auf einem Teileheń infolge elektrostat. AbstoBung sofort 
in 2 einfach geladene Teileheń zerfallen. Bei starkerer Auf ladung durch verd.' 
Siiure oder Lauge, sowie bei 100° ergeben aich Mol.- bezw. Verbindungsgewiclite 
von 800—900. Man kann aus ehromgarer Haut oder Gelatine durch Waschen mit 
verd. Siiure alles Cr20 3 bis auf ca. 3,7% entfernen. Diese Menge entspricht un- 
gefahr dem Gewicht an Cr20 3, das nach den Fiillungsverss. von einem Cliromoxyd- 
sol mit der Aquivalentaggregation (Anzahl Mol. Crs0 3, die auf eine elektr. Ladung 
entfallen) 7,8 notig wiire, um die entsprechende Menge Kollagen zu fiillen, wenn 
dessen Aquivalentaggregatgewicht 30000 gesetzt wird. In den teclm. Cr-Briihen 
liegt ein feindisperses elektrolytreiches Cr20 3-Sol vor, kein biis. Cr-Salz, wie bisber 
vermutet. Notig ist, daB das Sol so fein dispers ist, daB die Cr20 3-Teilelien die 
Gelatinegallerte bezw. Blosse zu durclidringen vermogen. Der eigentliclie Gerb- 
vorgang besteht in einer Fallung der positiv geladenen Micellionen des kolloiden 
Cr20 8 durch die entgegengesetzt geladene kolloide EiweiBhautsubstanz. (Collegium 
1925: 1—13. Koln, Univ.) G er n g r o s s .

Raphael Ed. Liesegang, Die elektroTieutrale Zone in der Gerberei. Nach 
WlNTGEN (vgl. vorst. Ref.) sind fiir die maaimale gegenseitige u. gerbwirksame 
Fallung von Gelatine durch Chromoxydsole beatimmte Mengenyerhaltnisse notig, 
entsprechend der Aquivalentaggregation u. TeilchengroBe der betreffenden zur An- 
wendung kommenden beiden Kolloide. Diese Mengenverhaltnisse sind bei An- 
wendung teehn. Cr-Briihen u. Hiiute in der Cliromgerberei gewiB nicht gewahrt. 
Beim Eindringen des sehr hoch dispersen Cr-Soles' in die Gelatine oder Blofie 
werden jedoch die zur Gerbung notwendigen engbegrenzten Konz.-Verhaitnisse 
zwischen Crs0 3 u. Kollagen (Glutin) dadurch lokal erreicht, daB sich wahrend der 
DifFusion ein Konzentrationsgefalle des Crs0 3 einstellt. Dieae Zone gerberisch wirk- 
samer Konz.-Verhaltnisse wird elektroneutrale Zone genannt. (Collegium 1924. 
466—68. Frankfurt a. M., Univ.) G e r n g r o s s .

G. D. Mc Laugh.lin und E. B,. Theis, Chemische Betrachtung des Weichens 
vm  KalbfeUen. (Ledertechn. Rdsch. 17. 27—28. — C. 1924. II. 907.) G e r n g r o s s .

PaeBler, Bei-icht iiber die Tałigkeit der Deutschen Versuchsamtalt fiir Leder- 
Industrie zu Freiburg i. Sa. wahrend der Jahre 1922—1924. Mitteilungen iiber die 
Unterss. verschiedenster vegetabil. Gerbmittel, ferner interessanterer Falle (Ano- 
malien, VerfiŁlschungen), die sich bei der laufenden Unters. von Ledern u. Hilfs- 
stofFen fur die Lederindustrie im Berichtsjahr ergeben haben. (Ledertechn. Rdsch. 
17. 17—23. 28-31.) G e r n g r o s s .

Karl Freudenberg, Der heutige Stand unserer Kenntnisse der naturlichen 
Gerbstoffe. Zusammenfassung seit dem letzten Bericht, Collegium 1921. 10; C. 1921.
I. 829. Mol.-Gew.-Best. von intaktem aber nicht fraktioniertem Tannin in Bern- 
steinsauremethylester geben 1690 bis 1793; Dekagalloylglucose verlangt 1700. Ace-

tyliert man im Catechin, dessen Formel
O ___OH/ ----- -x (s. nebenst) jetzt ziemlich sicher gestellt

|CH— CH2— ^>OH ist, die sekundare Alkoholgruppe, so
1 ^ 1 ------ ICH(OH) — nimmt die Losliehkeit des Catechins ab,

OH seine Gerbnatur zu. Somit sind die
Phenolhydroxyle fur den Gerbstofi’- 

charakter, der auBerdem mit steigender Sehwerloslichkeit des Komplexes waehst, 
yerantwortlich. Monoacetylcatechin ist ziemlich bestandig, wahrend Catechin in 
wss. Lsg. in einen amorphen, sehr U. Gerbstoff iibergeht. Letzteres hat (vgl. 
Formel) die auBerordentliche Neigung der o-Oxybenzylalkohole zur Selbstkonden- 
satión, die gewiB auch bei den Phenol-Formaldehydkondensationen eine Rolle spielt.
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So konnen bei Catechinen wie bei den eigentlicheu GerbstofFen dureh Selbstkonden- 
sationen yerwickelte, sich gegenseitig an der Krystallisation liindernde, kolloid 1., 
bei Erreichung besonders hoher Kondonsationsstufen endlich ausflockende Gemische 
entstehen u. die Struktureliemie wird luiufig wie beim Tannin nur das Struktur- 
prinzip aufzukliiren in der Lage sein. (Collegium 1924. 413—19.) GERNGROSS.

R alph 0. P h illip s , Die Wichtigkeit besserer Standardisierung. I. Teil. Haut- 
pulver. Erwiłgung, daB das HaUtpulyer mit dem Altem sich in bezug auf Wirk- 
samkeit andern konne. Ilautpulyer, das 24 Stdn. bei 150° F. (ca. 35°) aufbewahrt 
wurde, gibt um 0,12% erholiten Gerbstoffgehalt, 24 Stdn. lang gefrorenes Ilaut- 
pulyer ein Mehr von 0,05%. Aueli die Aciditat der Ilautpulyer soli yon der Temp. 
beeinfluBt werden. In der Diskussion wird der Ansicht, daB sich das Hautpulver 
beim Lagern Sndere, entschieden widersproehen. (Journ. Amer. Leather Chem. 
Assoc. 19. 732—41. 1924. Brooklyn [N. Y.], Tannin Corp.) G e r n g r o s s .

R alph 0. Phillips, Die Wichtigkeit besserer Standardisierung. II. Teil. Kaolin. 
(I. vgl. yorst Ref,) Der yersehiedene Feinheitsgrad, der spurenweise Gehalt von 
Alkali oder Siiure u. Eisen im Kaolin fiihrt zu betrachtlichen Differeuzen bei der 
Best. des Unlosl. u. auch der NichtgerbstofFe, bei der Beurteilung yon Farbę u. 
Aciditiit yon Gerbstoffbriihen. Daher ist Standardisierung notig. (Journ. Amer. 
Leather Chem. Assoc. 19. 742—44. 1924.) G e r n g r o s s .

Georges Hugonin, Der Gebrauch von Chinhydronelektroden fiir die Messung der 
Wasserstoffionenkonzentrationcn von Gerbbriihen. Eingehende Beschreibung der 
Theorie, PrUfung u. Anwendung der Chinhydronelektrode nach E. B iil m a n n  (Ann. 
de Chimie 15. 109; C. 1921. III. 1009). Die gesatt. Chinhydronelektrode gibt nur 
bei PyrógallolgerbstofFen (Tannin, Sumach, Kastanie) nicht bei Protocatechugerb- 
stofFen (Quebracho, Mimosa, Mangroye) tjbercinstimmung mit der colorimetr. u. der 
gewofinlichen Wasserstoffelektrodenmethode. Man muB trachten, diese Schwierig- 
keit zu uberwinden, da die Chinhydronanordnung einfaclier, raseher, bzw. praciser 
ais die anderen Verff. arbeitet. (Journ. Amer. Leather Chem. Assoc. 20. 52—73.) Gg.

H. T. Beans und E rnest L ittle , Gebrauch der Cadmiumhalbzelle fiir die Be
stimmung des Sauregrades von Gerblosungen. (Vgl. Ind. and Engin. Chem. 17. 252;
C. 1925. I. 2598.) Gerblsgg. werden mit Vorteil elektrometr. auf pjt gepriift. Auf 
Grund ihrer Verss. empfehlen Yff. hierfur die Cadmiiuneleklrode. (Ind. and Engin. 
Chem. 17. 413—14. New York [N. Y.].) G r im m e .

S. Loewe und F. Lange, Erfahrungen mit der Ogankalireaktion bei einigeń 
Markenpraparaten der Gerbsto/fgruppe. Die Rk. kann sowohl durch Eintragen yon 
gepuffertem KCN in Substanz, wie auch durch tropfenweisen Zusatz von konz. 
KCN-Lsg. angestellt werden. In allen Fallen ist die H,-Zahl des Rk.-Gemisches 
zu berileksichtigen u. unter Umstiinden durch Laugenzusatz zu yariieren. Die 
Beobachtungen deuten auf die Pufferbefahigung mancher gerbstoff haltiger Stamme 
hin, die bisher nocli keine Beobaclitung gefunden hat. In der benutzten Anordnung 
gaben, auch ohne Laugenzusatz, bei der Alkalisierung durch den KCN-Zusatz allein, 
positiye KCN-Rk. Tannin B a y e r  (im Gegensatz zu einer Gerbsaure K a h l b a u m ), 
Tannigen KnOLL, Tannalbin, Reargon u. Tannyl G e h e . Bei starker Alkalisierung 
wird die Rk. auch von Gerbsaure K a h lba u m  u . Optannin K n o l l  in maBiger bezw. 
schwacher Intensitat gezeigt. Targesin gibt die Rk. nur bei starker Alkalisierung, 
dann aber in schonster Ausb. Auch die J2-Rk. der Gerbstoffpraparate zeigt aus- 
gepragte Abhangigkeit von pH der Priifungslsg. — Die Frage, was die KCN-Rk. 
speziell bei den gepriiften Gerbstoffpraparaten anzeigt, mufi yorlaufig offenbleiben; 
es ist nicht sicher zu entscheiden, ob sie sich hier ais Rk. auf freie, praformierte 
Gallussaure bestatigt, oder auf Gallussaure, die erst im Yerlauf der Alkalieinw. 
abgespalten wird, oder ob hier der seltenere Fali einer Rk. anderer Gerbstoff- 
komplexe yorliegt. (Arch. der Pharm. 263. 107—12. Dorpat, Uniyers.) D ie t z e .
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XXIV. Photograpłne.
A. Seyewetz, Der augenblickliche Stand unserer Kenntnisse iiber das latente 

Bild und die Empfindlichkeit der photographischen Emulsionen. Die Natur des 
latenten Bildes ist noch nicht mit Sicherheit bekannt. Man nimmt an, daB durch 
das Licht Reduktionszentren an den Kornoberflachen entstehen (Keime), die den 
aufgenommenen Energieąuanten entsprechen. Vf. verfolgt u. Mk. das Fortschreiten 
der physikal. Entwicklung. Anfangs sind die Teilchen, die sich aus denf Keimen 
entwickeln, so klein, daB ihre Gestalt nicht festgestellt werden kann; im Laufe 
der Entwicklung entstehen Polyeder, die die GroBe der urspriinglichen AgBr- 
Korner iiberschreiten. Die Keime lassen sich nach dem Fixieren der belichteten 
Platte nicht einfach durch ein Bad yergroBern, in dem Ag in statu nascendi ge- 
bildet wird, sondern erst dann, wenn man sie vorher mit einem Reduktionsmittel, 
z. B. Formaldehyd behandelt. Vf. zieht daraus den SchluB, daB die Keime kein 
metali. Ag sind, sondern eine Modifikation des AgBr, yielleicht ein Subbromid. 
Durch Oxydationsmittel, z. B. Cr03, HN03, KMnO.,, Ks[Fe(CN)J kann das latente 
Bild zerstort werden. Yon Na^SjO,, wird es ebenfalls angegrifFen, aber langsamer 
ais reines AgBr, besonders dann, wenn 30°/oig. Lsg. mit einem Zusatz von Atzkali 
oder NH3 yerwendet wird. Mit Hilfe dieses Loslichkeitsunterschiedes kann das 
latente Bild isoliert werden.

Behaudlung mit Na-Arsenit liat iilmliche Wrkg. wie Belichtung. Die Theorie 
yon Renw ick, wonach es sich dabei um eine elektr. Aufladung der kolloidalen 
Teilchen handelt, wird abgelehnt, weil dann alle Reagentien, die kolloidales Ag 
koagulieren, in derselben Weise wirken muBten. Das Na-Arsenit wirkt so, daB es 
gewisse Teile des Korns, die sich in einer niedrigeren Oxydationsstufe befinden, 
reduziert Nach LUppo-Cramer wird durch CrO„ die Empfindlichkeit der Emulsion 
um so mehr yermindert, je empfindlicher die Platte ursprunglich war; nach C la rk  
laBt sich die Empfindlichkeit nicht vollstiindig zerstoren. Vf. zieht daraus den 
SchluB, daB die groBe Empfindlichkeit den Keimen zuzuachreiben ist, daB aber 
auch das AgBr etwas lichtempfindlicli ist. — AgCl u. AgBr krystallisieren kub., 
AgJ hexagonal oder kub. Der Durclimesser der Korner schwankt zwischen 
amikroskop. GroBe u. ca. 10 a ; in der Praxis werden Emulsionen mit Kornern von 
nicht uber 3 fi angewendet. Jedes Korn hat seinc eigne Empfindlichkeit Die 
bei der Entwicklung entstehende Menge Ag wiichst mit der Dauer derselben; dabei 
nimmt die Anzahl der entwickelten Korner zu. Im allgemeinen sind die empfind- 
lichsten Platten diejenigen mit den groBten Kornern, SvE D B E R G  u. T o y  haben aber 
gezeigt, daB die Reduktionakeime eine noch groBere Rolle spielen ais die Korn- 
groflen. Bei gleicher Entwicklungsdauer ist die Anzahl der beeinfluBten Keime 
eine Funktion der Belichtungsdauer. Die Entstehung der Keime erfolgt wahr
scheinlich schon bei der Herst. der Emulsion. Dabei bildet sich eine Substanz, 
die kein Ag-Halogenid ist, aber ais Photokatalysator wirkt. Na-Araenit, II20 2, 0 3, 
SnCl^ u. NaH2P 0 2 beeinflussen diese Substanz wie das Licht, wJi.hrend die 
Reagentien auf gewohnliches AgBr keinen EinfluB haben. Die Wrkg. von Cr03 
zeigt, dafi eine begrenzte Menge eines andersartigen Stoifes yorhanden ist, der 
yermntlich die Empfindlichkeit der Emulsion yerursacht. Dringend notwendig er- 
scheint die Unters. des noch uubekannten Einflusses der Gelatine. (Chimie et 
Induatrie 13. 355—60.) K e lle rh a n jj.

P riu t^ d  in  O tr iu a n y SchluB der Redaktion: den 22. Juni 1925.


